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Vorrede.

Die Lyrik Reimars bat im Laufe der Zeiten einen zweifachen Prozefi der Zertrum-

nierung durchgemacht. Unsere gelehrte Kritik, — die ich deshalb durchaus nicht missen

niochte, denn ohne sie und ihre hingebenden Versuche, in das Verstandnis des Dicbters

einzudringen, stiinden wir ibni im Grunde nocb immer so fremd gegenuber wie die frommer

Andacht voUen Romantiker zu Anfang des vorigen Jabrhunderts — bat die eiiizelnen Lieder

vielfach in mebrere Teile aufgelost und dadurcb die planvoUe Einbeit im kleinen Kunst-

werk zerstort. Diese Einbeit wieder berzustellen und das Bild des Dicbters von unecbten

Zutaten zu reinigen, war die Aufgabe, die icb im ersten Teile zu losen versucbt babe.

Weitaus grofieren Scbaden aber bat Reimars Lyrik in ihrer Gesamtbeit scbon lange

zuvor erlitten. Der Dicbter selbst ist augenscbeinlich nie dazu gelangt, eine Gesamtaus-

gabe zu veranstalten. Sonst waren wobl deutlicbere Spuren chronologiscber Reibung in

unseren einzelnen Handscbriften zu finden, als es tatsachlicb der Fall ist. Imraerhin

diirften die altesten Sammlungen im wesentlicben cbronologiscb angeordnet gewesen sein.

Aber in der uns iiberkommenen Uberlieferung ist davon kaum mehr etwas zu bemerken

:

altes und junges Gut wurden in immer steigendem Mafie durcbeinandergeworfen und mit

unecbtem Material untermiscbt. Dadurcb aber wurden die Gedichte um einen grofien

Teil ibrer Wirkung gebracbt. Denn geuauere Betracbtung, die iiber das einzelne Lied

hinaus den Blick auf seine Zusammenbange mit den ubrigen ricbtet, lebrt, dafi das, was

Erich Scbmidt bereits fiir mebrere erkannt bat, fur die meisten gilt: nicbt weniger als

31 von den 35 echten Liedern sind durch mebr oder minder deutlicbe Bezuge miteinander

zu einer Einbeit hoherer Ordnung verbunden. Auch diese hobere Einbeit wieder berzu-

stellen, das ist die Aufgabe des vorliegenden zweiten Teiles raeiner Untersuchungen.

Wenn ihre Ergebnisse der Nacbpriifung standbalten *), so wachst die Gestalt Reimars

ganz betracbtlicb empor: der zarte Lyriker wird zum Schopfer eines grofien Liebesromans.

1) die Annahme solcher Liederzyklen ist ja bekanntlich bereits fiir eine Reihe iilterer Minnesinger

gemacht worden. S. daruber Burdach Anz. 9, 350flf.; Walth. I 33 und zuletzt Sitzungsberichte der Preufii-

schen Akademie der Wiss. 1918, S. 998 f., der sich aus allgemeinen Griinden gegen solche Zyklen erklart.

Aber ich mufi ganz offen gestehen, dafi ich in Saehen der Kunst, des Individuellsten, was wir Menschen

neben der Art wie wir Wissenschaft betreiben, besitzen, kein Freund solcher allgemeiner, aprioristischer

Erwagungen bin. Erst wenn wir ein, zwei Jahre intensivstes Studium an einen dieser alten Dichter ge-

wendet haben, so dafi wir jeden Vers mit all seinen Varianten im Kopfe haben, dafi uns seine Lieder

Tag und Nacht gegenwartig sind und wir mit seinen Augen selien, mit seinen Worten empfinden , erst

dann sind wir diesem ^inen nahegekommen. Wer aber sagt uns, dafi, was nun fur ihn gilt, auch nur

ftir einen zweiten neben ihm Geltung habe? Und nun gar das 'Gesetzmiifiige' , das manche andere fiir

unsere alten Lyriker statuieren: das steht im besten Falle am Schlusse des Weges, der an den ein-

zelnen der Reihe nach vorbeifuhrt, aber nimmermehr am Eingang.

1*
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Ich sage absichtlich 'Liebesromans'. Denn ich bin keineswegs der Ansicht, dafi diese

Dichtung das Leben getreu wiederspiegelt, daS wir also die Geschichte einer Herzensnei-

gung*) aus ihr herauslesen konnen. Sicherlich gibt es in der alten Lyrik gewisse Be-

ziige, die der Dichter, anders als der moderne, nicht gegen die Realitat anbringea durfte.

Wenn Ulrich von Liechtenstein anhebt Wol, dir siimer, so hat er sein Lied sicherlich

nicht im Winter gesungen*); wenn Reimar klagt: da von gewinne ich noch daz hdr daz

man in wizer varwe sehen mac, . . . ir gewaltes ivirde ich grd, so war er sicherlich noch

nicht grauhaarig oder gar weifikopfig; und wenn Walther erklart: wol vierzic jar hub ich

gesungen oder me, so hat das noch niemand fiir eine poetische Fiktion gehalten, und mit

Recht. Solange der Dichter mit einem neugeschaffenen Lied in eigener Person vor seine

Horer hintritt, kann er sich eben in solchen Dingen mit der Wirklichkeit nicht in Wider-

spruch setzen. In diesem Sinne also, mit der Beschrankung auf all das, was aufierlich

wahrnehmbar und kontrollierbar ist, darf man nach meiner Meinung von einer Realitat

des Minnesangs sprechen.

Aber die Sphare, innerhalb deren widersprechende Voraussetzungen nicht geduldet

werden konnen, reicht aus dem realen Gebiet vielfach auch in das Reich der poetischen

Erfindung hinein. Wenn ein Dichter durch langere Zeit in einem und demselben Kreise

seine neuen Schopfungen vortrug, dann konnte er gewifi nicht heute beteuern, er habe

der Herrin schon vil manic jar gedient, wenn er gestern in der Rolle des Werbenden, der

den ersten Schritt in der Liebe tut, aufgetreten war: das ware ebenso als ein VerstoS

gegen die poetische Wahrheit empfunden worden, wie die anderen Falle als ein Wider-

spruch zum realen Leben.

Auf diesem Wege konnte sich also gelegentlich ganz ungezwungen die hohere Ein-

heit des Zyklus ergeben, sobald ein Dichter, an ^iner Statte heimisch oder heimisch ge-

worden*), durch lange Zeit derselben Dame seine poetischen Huldigungen darbrachte:

'poetische' Huldigungen, denn wie frei die Erfindung in der Ausgestaltung des Verhalt-

nisses walten durfte, das zeigen ja schon die Frauenlieder, in denen die Herrin vielfach

ganz andere Gedanken und Empfindungen aufiert, als die sind, die dem Dichter die Mo-

tive fur seine Klagen oder Hoffnungen liefern.

Da sich nun Reimars Lieder vielfach wie von selbst in zyklische Form einordnen, so

darf man daraus wohl schliefaen, dafi er tatsachlich, wie die meisten Gelehrten meinen,

am Hofe der Babenberger eine feste Stellung eingenommen hat: einem unstat Wandernden

1) oder gar einer Ehe: wenn wir Rieger Zeitschr. 47, 66 f. glauben miifiten, ware Reimar ja ver-

heiratet gewesen. Bestreiten lafit sich daa nicht; aber auch nicht beweisen. Es ist auch ebenso be-

langlos wie die Frage, ob er braunes oder schwarzes Haar gehabt habe, von grofier oder kleiner Statur

gewesen sei, da es ebensowenig wie diese Umstande in seiner Dichtung Spuren hinterlassen hat. Die

altere Philologie sollte sich der Gunst der Zeiten, die ihr all solche Quisquilien entzogen haben, so da6

sie nur das reine Werk zu studieren braucht, dankbarer erzeigen. Neugierde und Wissensdrang sind

verschiedene Binge.

*J tatsachlich erzahlt er uns unmittelbar vorher: do seig et aber der sumer zuo (436, 12). tJber-

haupt bestatigt Dlrich uberall die treffenden Ausfiihrungen Plenios Beitr. 42, 420 Anm. 2 : so oft er sich

auf eine bestimmte Jahreszeit bezieht (IV. V. IX. XII. XIII. XVII. XVIII. XXVIII. XXIX. XXXI. XXXIX),

erfahren wir aus seiner Erzahlung, dafi der Bezug ein realer ist.

') fur Reimar glaube ich noch immer das letztere: wegen der alemannischen Spuren in seiner

Sprache und weil gerade der Elsasser Gottfried allein ihn von Hagenouwe nennt.



war mehr Freiheit in der Erfindung des einzelnen Liedes gegeben, ja, es hatte keinen

Sinn gehabt, einen Zyklus durch Jahre fortzuspinnen, dessen anfanglichen Verlauf das

wechselnde Publikum doch nie kennen gelernt hatte. Eingestreute kurze Riickblicke, wie

wir sie bei Reimar gelegentlich finden, sind zwar geeignet, die verblaSte Erinnerung

wieder aufzufrischen, nicht aber nie Gehortes zu ersetzen. Auch diirfen wir wohl an-

nehmen, dafi die Zeit von Reimars unstcete, d. i., wie ich meine, die Zeit, in der er an-

deren Frauen als der spateren Herrin, seine Lieder darbrachte, verhaltnismaiiig kurz gewesen

ist. DafQr spricht nicht so sehr die Tatsache, dafi aus dieser friiheren Periode nur drei

Lieder auf uns gekomnien sind — denn das konnte Zufall sein, auch ist man auf die

Erstlinge des Unbekannten sicherlich nicht so erpicht gewesen wie auf die reifen Fruchte

des beriihmt Gewordenen — , als die Angabe in seineni Liede Nr. 17, dala er noch kein

graues Haar besitze und ihr dabei schon vil manic jar gedienet habe. Wir diirfen also

wohl annehmen, dafi fast all seine Kunst ein und derselben Dame gewidmet war, was zu

einer vieljiihrigen festen Stellung am Hofe der Babenberger ja vortrefflich passen wiirde.

Im ubrigen aber miissen wir wohl darauf verzichten, die Wahrheit aus der Dich-

tung herausschalen zu woUen: mir fallt dieser Verzicht nicht einmal schwer. In der

Kunst sind ja doch nie die Tatsachen das Interessante, sondern nur die Art, wie sie be-

handelt werden. Der erfundene Liebestod wirkt ergreifender als hundert Sterbefalle in

einer amtlichen Liste.

Dagegen ergibt sich aus dera Nachweis des Zyklus ein anderer Gewinn: die Gewifi-

heit, dafi Reimar im Grofien genommen ein durchaus origineller Dichter gewesen ist. Die

Tatsache, du6 eine einzelne Strophe mit einer Strophe Auboins de Sezane Beriihrungeu

zeigt, die iiber das Mafi des Zufalligen bestimmt hinausgehen, konnte an sich von gewisser

Seite verallgemeinert werden , so dafs auch Reimar in die Reihe blofier 'traducteurs'

aufgenommen wiirde. Demgegeniiber wird man verlangen diirfen, daM uns von dem ent-

sprechenden romanischen Zyklus erst noch etwas mehr gezeigt wird als jenes Lied Auboins,

das als Ganzes in einen analogen Zyklus gar nicht hineingedacht werden kann, ja dessen

Voraussetzungen Reimar selbst nicht ganz harmoniscli in seinen eigenen Liederkranz einzu-

flechten vermocht hat. Solange ein solcber Nachweis nicht erbracht ist, wird man Reimar

weiterhin, auch mit Riicksicht auf die Grundlagen seines Strophenbaues wie auf seine Po-

lemik mit Walther als einen Dichter zu betrachten haben, der, wie Walther selbst, gewila

gelegentlich von anderer Seite her angeregt, aber im ganzen doch eine durchaus origi-

nelle Personlichkeit ist.

Schlieislich sind wir, da durch den Zyklus die relative Chronologie der meisten Lieder

Reimars feststeht, in der Lage, seine Entwicklung zu iiberschauen. Sie zeigt ein be-

standiges Wachsen der Kunst, Gedanken und Empfindungen in sprachlich voUkommener

Form zu variieren, ^inem Thema stets neue Wirkungen abzugewinnen und in den Rahmen

des einzelnen Liedes inimer mehr Motive ungezwungen hineinzukomponieren. Auch die

raetrisch-rhythmische Technik ist bestandig im Wachsen. Freilich darf man nicht er-

warten, dafi das Mafi der Kunstfertigkeit von einem Lied zum anderen zunimrat, so dafj

die ganze Reihe aufmarschiert wie die nach dem Korpermali geordneten Mitglieder einer

Turnriege. Denn auch bei Reimar stehen Form und Inhalt, poetischer Vorwurf und Aus-

fiihrung in unlosbarer Verbindung. Das Wachsen des Konnens zeigt sich also darin, dafi

der Dichter bei groSen Gelegenheiten in reiferen Jahren groSere Mittel aufbringt als



fruher. Und es zeigt sich darin, dafi ihm bei kleineren Gelegenheiten alles gefalliger,

anmutiger und natiirlicher aus der Feder fliefit als zuvor.

Die Totenklage, das einzige datierbare Gedicht Reimars, gehort nach dem Verhaltnis

ihrer Technik zu der der Zykluslieder etwa in die Nahe von Nr. 20. Wir konnen also die

Zeit vom Somnier 1195 bis zum Tode des Dichters als die Zeit seiner Bliite betrachten.

Gegen die Echtheit der im ersten Teil verworfenen Lieder ergeben sich nunmehr,

indem man sie mit denen des Zyklus in bezug auf Form und Inhalt vergleicht, vielfach

neue Bedenken; besonders in der Richtung, dafi sie in die ermittelte Entwicklung Rei-

mars nicht hineinpassen.

Der dritte und letzte Teil dieser Untersuchungen wird dem vorliegenden in kurzer

Zeit nachfolgen. Er wird u. a. eine Ausgabe der ecbten Lieder in der bis auf die Toten-

klage chronologischen Reihenfolge sowie die notigen Register zu alien drei Teilen ent-

halten. Der Laser wird sich die leider vielfach miihsame Lektiire der vorliegenden Unter-

suchungen etwas ei'leichtern, wenn er das Erscheinen dieses letzten Teiles abwartet.

Furth im Wald, den 25. April 1919.

von Kraus.



A. Einleitung. Die Reihenfolge der Lieder Nr. 18—35.

Reimar zitiert gelegentlich einzelne Stellen aus friiheren Liedern. So gibt die Herrin

dem Boten den Auftrag: sivd du miigest, da leite in abe das er mich der rede begebe

(Nr. 22 II), und Reimar sagt in einem anderen Liede: {si) wil nu, dest ein niuiver zorn,

daz ich si der rede gar begebe (Nr. 23 III). Oder: der Dichter sucht Trost in dem Ge-

danken: sicai geschehen sol, daz geschiht erkliirt aber gleichzeitig: si scelic ivip enspreche

'sine', niemer me gesinge ich liet (Nr. 25 II. VII). Die Herrin hort das erste von seinem

Boten: er sprichet, allez daz geschehen sol daz geschiht und vergewissert sich iiber das zweite

mit der Frage: hat ab er gelobt, geselle, daz er niemer me gesinge liet, ezn si ob i'ns biten

ivelle? (Nr. 30 II. III). Reimar selbst kommt dann spater noch einmal darauf zuriick: do

ich gesanc daz ich gesunge niemer liet in minen tagen, . . . ich wcene ez noch also geste

(Nr. 32 UI).

Durch diese wortlichen Beziige ist es gesichert, dafi Reimar einzelne Lieder fur einen

grofieren Zusammenhang bestimmt hat. Daraus ergibt sich die Berechtigung, ja die

Pflicht, zu priifen, welche von seinen Liedern fiir einen solchen Zyklus gedichtet sind

und wie sich der Verlauf der Stimmungen, Gedanken und Empfindungen, kurz des ganzen

aufieren und inneren Lebens, in diesem Zyklus darstellt.

Bekanntlich hat bereits Erich Schmidt einen solchen Zyklus, der von der rede han-

delt, angenommen*) und seine Reihung*) der zugehorigen Lieder begriindet. Was mir

von seinen Griinden uberzeugend erscheint, beziehe ich in meine Darlegung ein ; auf Aus-

einandersetzung mit dem, was ich fiir zweifelhaft oder unrichtig halte, verzichte ich im

Interesse einer geschlossenen BeweisfUhrung.

Nicht weniger sicher als jene durch wortliche Zitate erwiesenen Beziige sind andere,

die sich aus dem Inhalt gewisser Lieder ergeben. In einem Liede, das der Freude iiber

bevorstehende Heimkehr Ausdruck gibt, sagt Reimar: ze frOiden sivinget sich min muot

als der valke enfluge tuot und schliefit mit den Worten: so mwjen wir frdide niezen.

otvol mich danne langer naht! wie kunde mich verdriezen?^) (Nr. 9). Wenn der Dichter

in einem anderen Liede beteuert, dafi er nur in gedanken schone lac, von sich gesteht:

das ich ouch dar under ihtes hdn gegert daz ich solte hdn verswigen und zu seiner Ent-

schuldigung anfiihrt: ich bin als ein wilder valke erzogen, der durch sinen wilden muot

») Reimar und Rugge S. 36; 46 ff.; 62 ff.

2) nach raeiner Zahlung ergibt sich bei ihm folgende Ordnung: Nr. 18. 22. 23. 20. 21. 19. 25. 30.

33. 34. 31. — Auch Paul Beitr. 2, 497fF. hat zahlreiche Beziige und Parallelen zusammengestellt.

') ich gebe im Folgenden iiberall die Woite des Dichtera in genauen Zitaten. Da3 wirkt ermu-

dend, acheint mir aber unerlafilich, damit der Leser meine Griinde nachprufen kann: Paraphrasen rufen

allzu leicht ein unsicheres Gefuhl hervor.



8 A. Einleitung. Die Reihenfolge der Lieder Nr. 18— 35.

als hohe (jert. der ist als hoh iiber mich yeflogen unde muotet des er hhne uirt gewert usw.

(Nr. 19 V—VII), so wird dieses Zusammentreffen zweier Motive (valke und hi ligen) in

zwei verschiedenen Liedern kaum jeniand fiir absichtslos lialten: Nr. 9 ist vielmehr das

Lied, auf das in Nr. 19 angespielt wird.

In zorniger Stimmung erscheint die Herrin, die den Geliebten ungnadig behandelt.

in der 3. Strophe des Liedes Nr. 17; und tatsachlich bezeichnet der Dichter selbst in der

letzten Strophe desselben Liedes ihre Stimmung als eorn: iveenet si daz ich den muot von

ir gescheide umh alse lihten zorn? Soil also die Stelle eiues anderen Liedes (Nr. 18 V),

wo Reimar sagt: daz si mich alse unwerden habe als si mir vor gebdret, daz gelonbe ich

nienier: nu laze ein teil ir zornes dbe, wan endedichen ir genaden heite ich iemer, sich

iiicht auf die im erstgenannten Liede geschilderte Szene beziehen? Ungnadige Behandlung

und zorn wird hier ohne Motivierung vorausgesetzt, dort geschildert, und in beiden Fallen

schliefit Reimar die Versicherung unverbriichlichen Festhaltens an der Geliebten an.

In demselben Liede Nr. 17 sagt die zornige Frau: ich bin so harte niht verzaget daz

er mir so sere solte droun. ich wart noch nie von im gejaget. Der letzte Satz ist un-

verstandlich ^). Er erhalt aber sofort Licht, wenn man ein anderes Lied (Nr. 19) heran-

zieht, in dem Reimar dariiber klagt, dais man ihm verboten hat, die Geliebte zu sehen

(Str. I) und dies als ein verjagen bezeichnet (Str. VII). Darauf also bezieht sich die Herrin

hohnisch, indem sie ihm entgegenhalt: ich wart noch nie von im- gejaget (sondern umge-

kehrt: er von mir!): 'daher ist er nicht in der Lage, mir mit seinen Drohungen Angst

zu erregen'.

Im Liede Nr. 21 IV klagt Reimar: waz ich guoter rede hdn verlorn! ja die besten

die ie man gesprach. si was endelichen guot. nieman Jconde si von lilge gesprochen hdn.

Es kann kein Zweifel sein, dafi mit dieser besten rede ein bestimmtes Gedicht gemeint ist;

ebenso unzweifelhaft, dafi Reimar eben dieses Gedicht in einem zweiten Liede (Nr. 23) im

Sinne hat, wenn er es fast mit denselben Worten beginnt: daz beste daz ie man ge-

sprach od iemer me getuot, daz hat mich gemachet redelos. Welches Lied aber ist diese

beste rede? Darauf fiihrt schon der Zusatz: nieman Jconde si von liige gesprochen hdn.

Denn wir haben ein Lied (Nr. 16), in dem sich Reimar gegen den Vorwurf der Unauf-

richtigkeit besonders nachdriicklich zur Wehre setzt^): die hohgemuoten zthent mich, ich

minne niht so sere als ich gebdre ein wip. si liegent unde unerent sich; und zum Schlusse

dieses Liedes: swer nu (nachdem ich dieses Gedicht geschaffen) gihf daz ich ze spotte kiinne

Jclagen, der laze im mine rede beide singen unde sagen . . . unde merhe wa ich ie sprceche

ein wort, ezn Icege e i'z gespreeche herzen U (Nr. 16 II. V). Starker kann man seine Auf-

richtigkeit nicht beteuern! Zudem nennt er hier dies sein Lied ausdriicklich mine rede,

wie er es in Lied Nr. 21 als rede bezeichnet hat. Diu beste rede oder daz beste daz ie

man gesprach od iemer me getuot ist also das Lied Nr. 16; das Lied, dessen eine Strophe

beginnt so wol dir, mp, wie reine ein nam!; das Lied, das Walther in seinem Nachruf

(Nr. SS*") gleichfalls als rede bezeichnet: und hetest niht wan eine rede gesungen, 'so wol

dir, wip, wie reine ein namT

') der Erklarungsversuch bei Burdach S. 215 befriedigt ihn selbst so wenig, dafi er daneben eine

(unhaltbare) Konjektur vorbringt.

') dieser Vorwurf wird zuerst Nr. 15 III erhoben: diu liebe si ein liige diech von ir sage.



A. Einleitung. Die Reihenfolge der Lieder Nr. 18— 35. 9

Diese Erkenntnis fiihrt nun noch weiter. Wenn daz heste daz ie man gesprach

(Nr. 23) sich auf das Lied Nr. 16 bezieht, das der Dichter als mine rede cliarakterisiert,

dann geht der Ausdruck min rede in Nr. 23 II sicherlich audi auf das Lied Nr. 16, und

damit gewinnen wir ein klai-es Verstandnis des Liedes Nr. 23 sowie tieferen Einblick in

den Zusamnienhang des Zyklus. Als Reimar sein Preislied (Nr. 16) gediclitet hatte, da ist

er damit der Geliebten also nahe komen (hat sie soweit ergrifiFen) dazs erste frdget des was
genii den si der ich da ger (Nr. 23 II). Auf diese Frage hat er zu riickhaltlos geant-

wortet: da seite ich ir ze gar swaz mir leides ie von ir geschach (Nr. 23 III; das geht jedes-

falls auf seine Anklagen in Nr. 17) tmde ergaji mich ir ze sere (ebenda; das bezieht sich

wohl auf das unverhiillte Aussprechen seiner kiihnsten Wiinsche, ahnlich wie im Falken-

lied, Nr. 9, und im Preislied, Nr. 16 I: ichn gelige herzeliebe hi, son hat an miner frdide

nieman nihf^). Zur Strafe fur seine Kuhnheit war ihm der Zutritt zu ihr verboten worden:

sol mich daz verjagen daz ich si sach unde ouch dar under ihtes hdn gegert^) da.t ich

solte hdn verstvigen (Nr. 19 VII), und sie selbst war in heftigen sorn geraten (Nr. 17 III;

als zurnen und zorn daselbst IV. V von ihm bezeichnet). Es ist ihr erster zorn, und

das Zutrittsverbot ist seine Folge.

Auf diesen zorn antwortet er in Nr. 18 beschwichtigend: nu Idz ein teil ir zornes

ahe (V), bekennt, dais der lange siieze Jcumber . . . erniuwet sei (I; weil er eben den Aus-

bruch ihres zornes vernommen hat, und zwar offenbar durch einen Boten: ivan ich noch

nie den boten gesach der mir ie hrcehte trost von ir wan leit und ungemach I), glaubt ihren

haz erkennen zu miissen {sit si mich hazzet III), trostet sich aber damit, dala sie es im

Innersten nicht so schlimm meine (daz si mich alse unwerden hale als si mir vor gebdret,

daz gelouhe ich niemer V) und macht einen Vorschlag zur Giite, der weniger weit geht

als sein ungestiimes gern, das zu dem in Nr. 17 bereits erfolgten Zutrittsverbot gefuhrt

hatte: jetzt will er sich damit begniigen, daS sie ihn versuchsweise bei sich liegen lasse;

Tiur wenn es beiden Teilen gefiillt, soil es ein dauerhaftes Verhaltnis sein, soiist nicht (si

lege mich ir ndhe hi und hietez cine wile mir als ez von herzen si: gevalle ez danne tins

beiden, so si stcete: verliese ah ich ir hulde da, so si verhorn als obe siz nie getcete VI) ^).

Dieser scherzhafte Vorschlag hat keinen Erfolg. Das ergibt sich aus dem unmittelbar

anschliefienden Lied (Nr. 19): das Zutrittsverbot bleibt aufrecht: mir ist vil unsanfter nu

dan e (wo er sie sehen konnte): miner ougen ivunne Idt ndch nieman sehen; din ist mir

verboten gar (I). Im Gegenteil: sein wiederholtes Reden vom bi ligen (Nr. 9; 16 I; 19 VI;

') da er dieses Ziel schon Ofter ausgesprochen , so aagt er auch in Einblick auf ihre Frage, waz
genaden si, die er verlange: wil si des noch niht hdn veriiomen, so nimt mich wunder wes ich vil maneger
swcere niht enher.

*) der Inhalt des gems war das hi ligen, a. die Worte der Herfin: des er gcrt, daz ist der tot

(Nr. 22 V) und seine eigenen Worte: ich bin als ein wilder ralke erzogen, der durch sinen mtiot ah hohe

gert . . . unde miiotet des er kume wirt gewert (Nr. 19 VI), die durch den Schlufi des Falkenliedes naher

erklart werden (Nr. 9).

') der Bezug auf sein friiheres weitergehendes Verlangen ist deutlich: Nr. 16 I hatte er erkl§rt:

ichn gelige herzeliebe bi, son hat an miner froide nieman niht; jetzt wiinscht er nur mehr einen Ver-

such: si lege mich ir nahe bi; s. schon Wilmanns Leben* zu III 50, der aber 18 unmittelbar auf 16 folgen

lafit und die Strophen beider Lieder abweichend von mir (Teil I S. 26. 27 ff.) ordnet.

Abh. d.philos.-philol. u. d.hist.Kl. XXX, e.Abh. 2
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versuchsweise Nr. 18 VI) hat in der Gesellschaft allerlei Glossen erregt: sicer daz (nam-

lich, dafi er in gedanken dicke schone lac: man wiirdige die Feinheit, mit der hier fur das

deutliche hi ligen bereits der verhiillende Ausdruck schone ligen gewahlt ist) dne rede niht

geldsen mac, der tuot iibel und siindet sich (V). Die Veranlassung fiir solches Gerede ist

nichts weiter als der Neid der Menschen {nidet er mich, ivaz ruoch ichPV; ivich genidet

niemer scelic man durch die liebe dies an mir erseiget hat II). Der Zweck des Liedes ist,

diese Verleumdungen zuriickzuweisen. Daher betont er gleich im Eingange die Aufrichtig-

keit seines Werbens und seiner Gesinnung {Als ich werbe und mir niin herze ste; analog:

er guote lebe in hohem muote, swer nu werbe als ich V); daher fragt er mit Bezug auf die

Marker: we wes nement si war? (I; es gibt eben bei der Reinheit seines Verhaltnisses

nichts zu beobachten); daher betont er die Fruchtlosigkeit seiner Bewerbungen: trost noch

froide ich nie von ir geuan, wan so vil daz mir der nmot des hohe stdt daz ichs ie getorste

biten (II), indem er zugleich seine alte Bitte ura bi ligen als eine blofie Bitte bezeichnet');

daher nennt er sie ein wip mit also reinen siten (II); daher hebt er hervor, daS nur ein

Wunder Gottes sie ihm zu eigen geben konne (III); daher sagt er ofFen, dafi sie ihn verber

(IV), wiederholt, dafi er nur in gedanken schone lac, setzt ausdriicklich hinzu: daz tvart

mir, und icart och mir niht mer (V) und klagt: Jo engienc ir nie daz ich gesprach also

ndhen daz ez wcere ihtes wert*) (VII). — Neben diesem Hauptzweck ist ein gewisses Ein-

lenken zu bemerken: er nennt seine friihere Bitte ein Wagnis {daz ichs ie getorste biten II),

gesteht seine Schuld zu {ich ttmiber lide senden kumber, des ich gar schuldic bin VI) und

raumt ein, dafi er jene Bitte besser bei sich behalten hatte {daz . . . ich . . . ihtes hdn

gegert daz ich solte hdn versicigen VII). Den Anspruch auf Ion halt er freilich noch auf-

recht: ndch so kleinem lone hdn ich nie genigen. So schlieiat das Lied.

Entsprechend diesem Einlenken ist das nachste Lied (Nr. 20) auf den Ton der Re-

signation gestimmt. Kiihnes gem hat dem Dichter nur Milaerfolg gebracht: vielleicht hilft

weise Selbstbeherrschung (I. V. VI) und geduldiges Abwarten (VI). Die Durchfiihrung

dieser Grundgedanken ist wieder veil von Beziigen auf die Erfahrungen, die Reimar bis-

her in der Liebe geniacht hat. Darum beginnt er auch als ein wiser man zu sprechen.

Ein solcher soil nicht ~"e vil versuochen, d. i. 'auf die Probe stellen'^) (das darf nur die

Frau tun: sin getet ez nie wan umbe das daz si mich noch ml versuochen baz Nr. 23 IV);

ebensowenig soil er ze vil gezihen, d. i. 'Vorwiirfe erheben' (das befolgt er — mit Aus-

nahme von Nr. 11 V und 17 II — stets*). Nunmehr wendet sich Reimar auch an die

') denn dafi hiten auf die Bitte um hi ligen zu beziehen ist, erweist der Ausdruck daz mir der

miiot des huhe stdt, s. ein wilder valke, der durch sinen icilden muot als hohe gert (VI).

') denn sin rede war ja nur alse nahen komen, dafi sie ilin fragte, waz gendden si der er dd ger

(Nr. 23 ID.

') hierin verriit sich, wie meine Zuhorerin Frl. Ehrentreu bemerkt, der Einflafi der bekannten

Strophe des Auboin de Sezane (in Vogts Anm.); denn Reimar ist in seinem Verhaltnis zur Geliebten

gar nicht in der Lage zu lersuochen ('assaier', 'esprover'). Zugleich zeigt aber dieser Fall, dafi unser

Dichter nur ganz gelegentliche Anregungen von romanischer Lyrik erhaltcn haben kann. Sonst hatte er

keinen so eng verflochtenen Kranz von Liedern winden konnen.

*) 80 in diesem Liede selbst, s. Str. V beget ein wip an mir deich tac noch naht niht kan gedagen,

nu hdn eht ich su senften muot daz ich ir haz ze froiden nime; so 6 II Lide ich not und arebeit, die hdn

ich mir selbe an alle schuH genomen; so 12 III swaz ich dar umbe sware trage, da ensirriche ich niemer

ubel zuo, wan so vil daz ichz Mage; so 14 II «S'i ist mir Hep und dunket mich daz ich ir collecliche gar
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Frauen (dalier das allgemeine man sol): zu laser rede soil man schweigen (es wird an

die rede, die Glossen der Gesellschaft, zu denken sein, Nr. 19 V; vgl. auch Nr. 21 VI)

und niemand lange nach etwas fragen, was man doch nur ungern sagen hort (wie sie es

mit ihrer Frage teas gendden si, der er da ger, eine Frage, deren offene Beantwortung

die ganze Entfremdung verschuldete, getan hat Nr. 23 II). Er hatte stets ganz aufrichtig

gesprochen {so gie von herzen gar swaz min munt wider si gesprach II; vgl. dazu wa ich ie

sprceche ein wort, em Icege e i's gesprceche herzen hi 16 V, und dd seite ich ir ze gar swaz

mir leides ie von ir geschach unde crga}) mich ir ze sere 23 III). Soil das alias verschwendet

sein, so darf sich niemand wundern, wenn er bisweilen in zorn gerat (bezieht sich auf jene

beiden Falle, wo er sich des zihens schuldig machte, 11 V und 17 II). Aber bei aller

Qual, die sie ihm bereitet, ist er doch so gelassen, dafi er ihren has ze froiden nimmt

{haz weist zuriick auf ihre Weigerung, ihn zu sehen: sit si mich hazzet, diech von herzen

viinne 18 III). Doch tut es gleichwohl weh: owe wie rehte unsanfte ez mir doch tuot,

wenn auch der, der fro hesten will, das Leid der Liebe um ihres Gliickes willen hin-

nehmen mufi.

Dieser Schlufi ergibt die Ankniipfung an den Eingang des folgenden Liedes (Nr. 21):

Ich gehabe mich tvol (in der Resignation, das Leid um des Gliickes willen und ihren haz

als froide hinzunehraen, um auf diese Weise fro zu hesten, 20 VI). in riiochte iedoch oh

mir ein vil liitzel ivfere haz. ich bin allez in den sorgen noch (man beachte den bestimmten

Artikel bei sorgen: es sind eben die sorge, dais er sie nicht sehen darf; und zwar hat er

diese sorge noch 'noch immer'). tvirt mir sanfter iht, ich rede ouch daz (ouch daz: er

wiirde es namlich genau so besingen, wie er eben in seinem vorhergehenden Liede gesungen

hatte, uie rehte unsanfte ez mir doch tuot 20 V). Zu diesen Sorgen, die sie ihm bereitet

hat, tritt nun noch der Kummer dariiber, daS die Welt') kein Mitleid zeigt und von ihm

frohe Lieder horen will. Aber wie kann er froh singen, wenn ihm jeder Lohn versagt

hleibt? mir ist ungelichc deme der sich etesicenne tvider den morgen froit. also tceie ouch ich,

wist ich mit weme (Bezug auf Nr. 10 I ich gedenke wol daz ich es anders pflac hie vor, do

mir diu sorge so niht ze herzen tvac: iemer an dein morgen so troste mich der vogele sane).

So aber hat die, von der er alle Freude erhoffte, ihm nichts als ungemach bereitet (durch

das Zutrittsverbot); folgt Hinweis auf die Erfolglosigkeit der hesten rede, die ie man ge-

sprach (d. h. des Preisliedes Nr. 16; analoger Hinweis Nr. 23 I, s. o. S. 8). Wenn ihn

jemand im stillen haSte, der konnte an seinem Zustand Freude haben. Aber man soil ihm

gnadig sein: niancher wird ihn nach seinem Tode beklagen, der des Lebenden gerne ledig

unmeere si. nu was dar umhe? daz lid ich, und bin ir doch mit triuwen stteteclichen bi; so 19 VI, wo er

alle Schuld sich selbst zuschreibt: kumber, des ich gar schuldic bin; und so noch an folgenden Stellen:

23 IV hrercnt triDider, lean si alsus werbeu? nein si, vciz c/ot, sine kan. ich hans ein teil gelogen an 'ver-

liiumdet'; 25 I, wo das Motiv durch die ganze Strophe hin ausgefiihrt ist; 32 11 diuhl ich sis ivert, si hete

luues wider mich gedaht; 34 III srver icibes ere hiXeten mil, der bednrf vil schiuiier ziihtc ivol; 35 I. II ich

solte ill klagen die meisten not, niwan daz ich von tviben iibcl nilit reden kan. Sprceche ich nu des ich si

selten han gewent, dar an begienge ich groze unstatekeit . . . bezser ist ein herzeser dann ich von iviben

misserede. ich tuon sin niht: si sint von allem rehte her; das. V ich bin tump daz ich so grozen kumber
Mage und ir des wit deheine schulde geben. sit ichs ane ir danc in minem herzen trage, waz mac si des,

tvil ich unsanfte lehen?

1) 'die Welt' steht nicht da, aber der Inhalt der folgenden Strophen zeigt, da6 ihr Unverstiindnis

gegeniiber seinem Kummer gemeint sein mufi: das der Geliebten bildet ja die sorge, die er bereits hat.

2»
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ware. Doch wircl er in Hinkunft auf seine Umgebung sorgsamer achten. ich was miner

froide ein teil ze fri (das bezieht sich auf das zu unverhiillte Aussprechen seiner Wunsche;

mit Bezug auf dasselbe hatte er ja Nr. 19 VII bereits zugegeben daz ich solte hdn ver-

swigen; und der Ausdruck miner froide erklart sich aus demselben Zusammenhang, denn

im Falkenlied Nr. 9, dessen Schlufi das Ziel seiner Wunsche deutlich ausspricht, gebraucht

er die Worte ze friiiden sivinget sich min muot). Im Anschlufi an dieses Eingestandnis

fahrt er fort: mirst von einer Meinen rede geschehen daz ich wiz.:en nil tver hi mir si. un-

gefueger liute ist vU. spriche ich wider dbent lihte ein schosne tvorf, was mac is, der mirz

verkeren ivil? Diese Anspielung auf unangenehme Erfahrungen, die er im Kreise der ihn

umgebenden Gesellschaft gemacht hat, ist doch wohl ungezwungen auf denselben Anla&

zu beziehen wie seine Aufierung Nr. 19 V siver daz (data er blofi in gedanken schone lac)

dne rede niht geldzen mac, der tuot iibel und siindet sich. Dieser AnlaS war also, dafi die

Gesellschaft das freie Aussprechen seiner Wunsche mit hamischen Glossen begleitete, sein

schcene ivort ('schickliche Rede") verklrte: ofFenbar in der Richtung, dafi man, was er in

gedanhen erhofft hatte, als eine Tatsache hinstellte. Daraus erklart sich auch der Eifer,

mit dem er in Nr. 19 allerorten gegen solche Auffassung ankampft (s. o. S. 10), und ebenso

erklart sich daraus wohl auch das Zutrittsverbot, das ihm die Geliebte zugehen liels. Dieses

Verbot, sie zu sehen, ist also das, was ihm von einer Meinen rede geschehen ist.

Es folgt ein neues Lied der Herrin (Nr. 22), das die Vorziige der alten Form des

Monologs (die Horer iiber die liebende Stimmung der Frau zu unterrichten) mit deai

Zwecke eines Botenliedes (dem Geliebten nur das zukommen zu lassen, was fiir seine

Ohren bestimmt ist) in ausgezeichneter Weise vereinigt. Denn die Frau verrat zwar

wiederholt ihre innerste Stimmung gegeniiber dem Boten, setzt aber jedesmal sofort hinzu,

er soUe dies seinem Herrn verschweigen '). So erfahren alle, dafi sie ihn liebt, nur er

selbst nicht. Wenn sie im Eingang erklart: vert er wol und ist er fro, ich leb iemer

deste haz, so zeigt sie damit, dafi sie von friiheren Liedern Kenntnis hat: von Nr. 21, das

beginnt: Ich gehabe niich wol, wie auch von Nr. 20, wo er sich zur Erkenntnis durch-

gerungen hatte, siver welle daz er fro besfe, daz eine (namlich: 'Leid') er dur daz ander

('Gluck') liden sol (VI). Aufierdem kennt sie den Inhalt seiner Wunsche, die er in der

rede ausgesprochen hatte (also die Lieder Nr. 9; 16 I; 18 VI und wohl auch Nr. 19 VI.

VII sowie 21 IV. VI, in denen er auf seine rede zuriickgekommen war); denn sie tragt

dem Boten auf: swd du miigest da leite in abe daz er mich der rede begebe (II) und bit

in daz er verber rede dier jungest sprach ze mir (IV). Weiter ersehen wir aus ihren

Worten, dafi das im Liede Nr. 17 II zuerst vorausgesetzte Zutrittsverbot noch immer fort-

dauert und daE sie fest entschlossen ist, es erst aufzuheben, wenn er sie mit seiner rede

fernerhin verschont: Spreche er daz er welle her, . ... so bite in daz er verber rede dier

jungest sprach ze mir: so mac ich in an gesehen IV (ebenso schon in II: siva du miigest

da leite in abe daz er mich der rede begebe). Auch lafit sie keinen Zweifel, da6 sein gern

1) ich bin im von herzen holt und seehe in gerner denne den tac: daz ab du verswigen salt (II); c

dazd iemer ime verjehest, deich im holdez herze traye, so sich dazd alrcrst besehest usw. (Ill); und in der

letzten Strophe bedauert aie, so viel von minne geredet zu haben, und gibt ihm den Auftrag: dune salt

im nimmer niht verjehen alles des ich dir gesage.
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niemals erfiillt wird: Des er gert, das 1st der tot usw.*) (V); tves ivil er da mite besweeren

mich daz dock niemer mac gesciiehen? (IV); und daS sein Festhalten daran die Losung des

Verhaltnisses zur Folge hatte: sage im . . . daz er iemer solhes iht getuo da von wir ge-

scheiden sin (I).

Da er von dem Gestandnis ihrer Liebe nichts vernimmt — sie hat jede Mitteilung

daruber dem Boten untersagt — , sondern nur hort, da6 seine hochsten Wunsciie nicht

erfullt warden, ja dai sogar ihr Anblick ihm waiter entzogen bleibt, wenn er nicht aut'

die rede verzichte, so ist as begreiflich, dafs er niit Klagen antwortet (Nr. 28).

Er beginnt mit dem, was ihn am meisten bedriickt: Daz beste daz ie man gesprach

od iemer me getuot, das hat mich gemachet redelos; damit bezieht er sich auf ihr soeben

ergangenes Gebot, die rede zu vcrbern, wenn er wiader Zutritt bei ihr finden wolle. Die

erste Veranlassung ihres Gebotes, also daz beste daz ie man gesprach, war das Preislied

(s. 0. S. 8). Er zitiert dieses Gabot wortlich: si ivil nu ('jatzt': wail ihre Botschaft ja

soeben an ihn galangt ist) . . . daz ich si der rede gar begebe III (sie hatte gesagt: daz

er mich der rede begebe 22 II) und erklart die Stimmung, aus der as bei ihr geflossan ist,

als einen niuiven zorn — das, dcst ein niuwer zorn — ; ganz mit Recht, denn ihr arstar

zorn liagt schon waiter zuriick (als sie das Zutrittsverbot erliefi und ihm so aufgeregt

antwortete, dafi er sia bat, si zurnde andersivd, und erklarte unib alse lihten zorn doch

nicht von ihr zu lassen, Nr. 17 IV. V; ir zornes 18 V; s. o. S. 9). Abar in dar Hauptsache

bleibt er fast: selbst die von ihr gestellte Alternative, noch weiterhin feme zu bleiben oder

aber von der rede abzulassen, soil ihn nicht zum Schweigen bringen: iveiz got, niemer al

die wile ich lehe (III). So bleibt ihm nur ^in Ausweg aus dem Dilemma: ihre genddex

und an diase wandet er sich in der letzten Strophe, indem er sie personifiziert und damit

dar Galiebtan selbst gleichsetzt. — Auch in den Einzelheiten stimman alia Angaban mit

dam, was wir aus anderan Liedern wissen. Seine Beteuerung: got iveiz tvol sit ichs erste

sach, so het ich ie den muot daz ich fiir si nie kein tvip erJcos (I) ist keineswegs eine leere

Floskel, denn in dam ersten Lied des ganzen Zyklus (Nr. 5 IV) hatte er wirklich ga-

sungen: Wart ie manne ein tvip so Hep als si mir ist, so miiez ich verteilet sin . . . got

iveiz tvol den tvillen min, tvie hohe ez mir umbe ir hulde stdt') (vgl. auch Nr. 15 II Waz
unmdze ist daz ob ich des hdn gesworn daz si mir lieber si dan elliu wip?). Auch seine

Meinung, daS andare Frauen ihm mehr Gnada gazeigt batten, ist nicht aus der Luft ge-

grififen (s. die Liedar aus der ersten Zeit, Nr. 2 III und 3 IV, sowie die hiiufigen Hin-

. weise, data er friiher unstcete gewesen sei, Nr. 6 IV; 8 II u. o.). Ebenso entspricht der

lluckblick auf den bisherigan Verlauf seines Werbens ganz dem, was wir aus den friiheren

Liedern entnehmen konnen: das Preislied (Nr. 16, denn das ist daz beste daz ie man ge-

sprach und min rede, s. o. S. 8 f.) hat sie so weit geriihrt, dafi sie zunachst die Frage

stellte, was fiir eina gndde er denn aigentlich ger^). Wenn sie das noch immer nicht

verstandan haben will, so nimmt es ihn wunder, warum er all den Kummer tragen mula

') der Ausdruck gert ist absiohtlich gewahlt: wOrtliche Wiederholung von Nr. 19 VI: ich bin als ein

wilder valke erzogen, der durch sinen wilden muot als huhe gert und das. VII: {daz) ich ouch dar tinder

ihtes hdn gegert daz ich solte hdn verswigen. Damit ist der Inhalt des gems, das hi liijen, deutlicli

gekennzeichnet.

^) ebenso im folgenden Lied (6 V got weis tvol daz . . . mir wip geviel nie baz).

') iiber dieses bedeutungsvolle Wort s. o. Anm. 1.
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(d. h. wenn sie uoch nicht erkannt hatte, dafi das bi ligen sein Ziel sei, dann versteht er

nicht, warum sie ihm den Zutritt zu ihr verboten hat, denn dieses Verbot ist ja nur

wegen seines gems erflossen). So aber hat er ihr seine Wunsche zu ofFen enthiillt {ergap

mich ir ze sere III) und ihr ruckhaltlos gesagt, was fiir Leid ihm von ihr widerfahren

sei*) (das.). Das letztere bezieht sich auf seine Anklagen im Liede Nr. 17 I. 11. IV. AIs

sie vernahm, dais er niemer von ir Iwmen kunde (s. wieder Nr. 17 Str. V), da war sie ihm

imnier mehr in ir lierzen gram und erbot ihm leif ze aller stunde (ebenso hatte er ihr

Benehmen sofort nach ihrer Abkehr und dem Zutrittsverbot charakterisiert: 17 V obe si

mir ein leit getuot; 18 III des wirt ouch niemer leides mir unz an min ende buoz, sU si

mich hazzet diech von herzen minne; und in dieser Haltung beharrte sie: War umbe fiieget

diu mir leit von der ich hohe solte tragen den muot? 20 II; beget ein wip an mir deich tac

noch naht niht Jean gedagen das. V; ir haz das.; da envant ich niht wan ungemach 21 IV).

Er fiihrt fort: also hdn ich si verlorn: durch das Zutrittsverbot natiirlich. Auf dieses

spielen auch die Worte der nachsten Strophe (IV) an: daz mich min herze jaget dar ich

vil unsanfte Icomen mac. si enldt mich von ir scheiden (weil sein Herz bei ihr weilt) noch

bi ir besten. Auch die letzte Strophe nimmt darauf in poetischer Weise Bezug; denn die

Gendde, die sich inncrhalp der tiir . . . verborgen halt, das ist niemand als die Geliebte

selbst, die fiir ihn unnahbar geworden ist: sie ge diir got her fiir, gebe stiure daz ich home

uz sorgen 'hervortretend aus ihrer Abgeschlossenheit moge sie mir von meinen Sorgen

helfen'. Zugleich greift lleimar dabei in beziehungsvoller Weise auf das Lied Nr. 17

zuriick, in dem er zuerst iiber das Zutrittsverbot geklagt hatte. Denn wenn er dort

sagte: Uzer huse und tvider dar in bin ich beroubet alles des ich hdn, froide und al der

sinne min. daz hat mir nieman wan si getdn (II), so fallt darauf erst jetzt voiles Licht:

uzer hilse ist er der froide beraubt, weil ihm ihr Anblick verboten ist, und wider dar in

seiner sinne, weil die ja doch bei ihr weilen^). Aber sein Verhalten hat sich gewandelt:

friiher hatte er selbstbewufit ausgerufen: daz berede ich alse ich sol. wil sis loitgcn, so ge-

trihve ich minem rehte ivol. Jetzt aber pocht er nicht mehr auf sein reht, sondern schliefit

demiitig mit einer Bitte um gendde^). Friiher hatte er im Gefiihl seines rehtes iiber ihren

geivalt geklagt (17 I. IV): jetzt spricht er nur mehr bedingungsweise davon: obe des diu

guote niht verstdt, we gewaltes dens an mir begat! Der flehende Hinweis: wan ich hdn mit

schosnen siten so Icumecliche her gebiten entspricht der Wahrheit; denn in Nr. 20 hatte

er fiir sich das Verdienst in Anspruch genommen: daz niht mannes lean sin leit so schone

tragen (V) und guot gebite gepriesen und als seine einzige HofiFnung bezeichnet (VI). Dafa

diese Antwort des Dichters auf ihre Botschaft sich auch im Reimgebrauch als ein Echo

darstellt, ist im ersten Teil dieser Untersuchungen gezeigt worden, zu 160, 6, S. 43.

In Nr. 24 setzt sich die Bitte um gendde, die den Abschlufi des vorhergehenden

Liedes gebildet hatte, fort; daher preist er gleich im Eingang di5n gliicklich, dem disiti

zit gencedeclichen hine gdt, und eroffnet die letzte Strophe mit dem Bekenntnis: Gendde

1) genau ebenso stellt er die Sache schon 20 II dar: so gie von herzen gar swaz min munt tvider

si gesprach.

*) also dasselbe, was Reimar spater (Nr. 23 IV) in die Worte kleidet: si evlat mich von ir scheiden

noch M ir best en.

^) wie schon 18 V endecUchen ir gendden beite ich iemer und 21 V man sol mir genmdic sin.
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ist endelichen da (d. h. nur bei ihr): dm' rzeige sich^) uls ez an minem heilc si. Da sie

auf ilire Frage, teas gendden si der er da ger, eine offene Antwort bereits ei-halten hat

(das weifi man aus Nr. 23 II. Ill), so kann er sich nun auf die allgemeine Bitte um
gendde beschriinken : damit wird er ihrem Wunsche, sie der rede zu begeben (Nr. 22 II),

gerecht*) und kann doch sicher sein, verstanden zu werden. — Bedeutungsvoll ist auch,

wie er das gencedeclichen hine gdn der Gegenwart naher charakterisiert : dne aller slahte

seneden zorn soil sie verstreichen : ein deutlicher Hinweis auf den zorn seiner Herrin, den

er nun schon zweinial (Nr. 17 III und als niuwen zorn Nr. 22, s. niuwer zorn Nr. 23 III)

uber sich ergehen lassen mufjte. Aber die Abwesenheit solchen zornes soil nicht dadurch

gewonnen werden, dafi der Liebende auf seine Wunsche verzichtet, sondern su, dafi er doch

dn teil dar under sines willen hat: damit bringt er auf zarte Weise den Inhalt seines

gerns wieder in Erinnerung; ebenso wie durch die folgenden Worte: wan ich ndch froiden

bin verddht und kan doch niemer werden fro; denn seine frvide hangt davon ab, da6 er

seines hochsten Wunsches teilhaftig wird {ichn gelige herzeliebe bi, son hat an miner froide

nieman niht 16 I). Daher kommt er in Str. II noch einmal darauf zuriick : icaz sprlchet

der von froiden, der deJceine hat? und ein drittesmal in Str. Ill: daz beste gelt der froiden

niin, daz lit an ir, und aller miner scelden ivdn. Nicht umsonst auch betont er, dafi er

niemer fro iverden konne: er widerspricht damit ihrer Annahme: vert er tool und ist er

fro, ich leb iemer deste baz (Nr. 22 I) und zeigt, dais ihre Absicht ihm Freude zu bereiten

bei der Einschrankung, die sie ihr gibt {swaz danne im miige ze frOiden komen, daz min

ere si, daz sprich ebda. Ill), erfolglos bleiben wird. — Der weitere Satz: mich hdt ein liep

in truren brdht erklart sich aus alledem von selbst; ebenso daS er das fur unwendic halt:

ihre zweite Botschaft (Nr. 22) war ja nacli seiner Auffassung nichts als ein nimvcr zorn. —
Auf seine unmutige Frage : wan Idnt si (namlich die den ir gemUete hohe stdt und die iiber

sein langes Klagen spottent) mich eriverben daz dar ndch ich ie mit triuwen ranc? fallt

Licht von dem friiheren Lied Nr. 16 II, wo er geklagt hatte, dafi die hohgemuoten die Auf-

richtigkeit seiner Neigung bezweifelten, und zuni Schlusse auf eben dieses Lied hinwies,

um alia die zu widerlegen, die behaupteten, dafi er ze spotte JcUnne Magen. Deshalb betont

er, dafi er sich mit triuwen um die Geliebte bemiihe. So ist also nach jener Frage zu

erganzen : 'anstatt durch ihre Zweifel an der Echtheit meiner Liebe raein Werben zu er-

schweren'. — Mit der Versicherung : zem ieman danne ein lachen baz, daz gelte ein ouge,

und haber doch danc variiert er einen alteren Gedanken (Nr. 14 II wenn sie mich gerne

sieht, sd denne Idz ich dne haz siver giht daz ime an froiden si gelungen baz. der habe im

daz). — Nicht absichtslos ist seine weitere Beteuerung: ich toil von ir niht ledic sin, die

ivile ich iemer gernden muot zer tverlte hdn, denn damit erinnert er an das Bild vom
Falken, der durch sinen muot als hohe gert (Nr. 19 VI), und bringt mit ihm das Beharren

auf seinem hochsten Wunsch zwar verhiillt (weil er nicht davon sprechen soil, s. o. S. 12 f.),

aber doch deutlich genug zum Ausdruck. — Etwas unvermittelt taucht nun der Gedanke

') erzeige sich iat noch in seiner sinnlichen Bedeutung zu verstehen: sie 'zeige aich, trete in Er-

scheinung'; denn im Schlufi des unmittelbar vorhergehenden Liedes war die Grenade ja innerhalp der tur,

uud der Dichter hatte sie angefleht: ge dur got her fur (23 V).

') Nr. 18 VI hatte er noch vom versuchsweisen ht ligen gesprochen, Nr. 19 VII wird es bereits als

etwas daz er nolte hdn verswigen bezeichnet. Diese Zuruckhaltung riihmt sie denn spater (33 II) auch

ausdriicklich: do ich ivi die rede verbot (also seit ihrem Liede Nr. 22 II), done hat er niht mere.
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an den Tod der Geliebten auf: ich nmoz wol sorgen umhe ir lehen: stirhet si, so bin ich

tot. Aber die Gedankenreihe: gernder inuot — 'ihr Tod' liegt ihm eben von ihrer jiingsten

Botschaft her im Sinne; hatte sie doch gesagt: des er gert, das ist der tot (Nr. 22 V).

Das folgende Lied (Nr. 25) ist mit seinem Vorganger nicht allzu fest verbunden

:

seine Reihung nach Nr. 24 ergibt sich aus dem Verhaltnis zu Walther 72, 31 (woriiber

mehr in Teil III) sowie aus der Verkniipfung mit Nr. 26. Immerhin werden einige Faden

aus Nr. 24 hier fortgesponnen : so die nachdriickliche Betonung der gendde im Eingang

und Schlufi {in wart nie man so rehte unmcsre . . . dem ie ir gendde lieber weere I; Der

ie die werlt gefriiite haz dan ich, der mileze mit y end den leben VII). So das Verhalten des

Dichters zur frdide: hatte er vorher geklagt: ivan ich ndch froide bin verddht imd han

doch niemer iverden fro (24 I ; s. aucb II), so erklart er nun, mit Rucksicht auf die Ge-

sellschaft sich zur froide zwingen zu wollen {nu muoz ich froide no'ten mich dur daz ich

bi der werlde si VI). Aber soweit, dnik er nun auch frohe Lieder singen konnte, gebt

seine Uberwindung doch nicht. Aus der im vorigen Lied geaufierten Empfindung {waz

sprichet der von froiden, der dekeine hat? II) zieht er jetzt die Folgerung: si scelic wip

enspreche 'sine', niemer me gesinge ich liet^) (VII). Dazu bewegt ihn die Erfolglosigkeit

seiner bisherigen rede (mit Absicht steht dieses Wort im Eingang und im Schluls unseres

Liedes: Midi ha'het . . . daz ich nie ivip mit rede verlos und mir hdt min rede [trotzdem]

niht wol ergeben). Er empfindet sie um so barter, als ihn auch eine Gelegenheit, im Zwie-

gesprach mit ihr ihre Gnade zu erflehen, seinem Ziele nicht naher gebracht hat: denn da

hat er eine rede nicht vorgebracht (V). Es war im Winter {in disen hasen ungetriuiven

tagen VI); er sah sie heimlich {Ich sach si, wcere ez al der werlte leit IV; vgl. die An-

gabe Nr. 19 I miner ougen wunne Idt mich nieman sehen; diu ist mir verboten gar) und

daher ohne Zeugen {do si mir dne huote vor gesaz V); daher auch nur auf kurze Zeit

{do was ab ich so fro der stunde und der vil knrzen ivU daz man der gitoten mir ze se-

henne gunde das.). Aber die Freude iiber ihren Anblick hat ihm die Sprache geraubt

{daz ich vor liebe niht ensprach das.). So ist also, nachdem die gesungene rede seit langem

wirkungslos geblieben und ihm schliefilich (durch ihr Gebot Nr. 22 II. IV) untersagt war.

an jenem Wintertag auch eine personlich vorgebrachte rede nicht zustande gekoramen.

Damals war er auf dem Tiefpunkt angelangt und glaubte es nicht zu uberleben {ichn

kiinde niemer sin genesen VI). Jetzt aber, mit der sommerlichen Jahreszeit. ist auch wieder

etwas HoflFnung und Frohsinn in ihm erwacht {Ich bin der sumerlichen tage so fro daz

ich nu hiigende warden bin III), und er schopft wieder einige Zuversicht {ich hdn noch trost,

sivie kleine er si: swaz geschehen sol, daz geschiht II). Daher bleibt die Geliebte auch

weiterhin der Inhalt seines Lebens und das Ziel seiner Wiinsche {wan al min trost und

al min leben, daz muoz an einem wibe sin I; ich minne ein wip, da meine ich hin III).

^) dafi dabei speziell an ein frohes het zu denken iat, ergibt sich nicht nur aus dem obigen Bezug

auf die Stelle des vorhergehenden Liedes, sondern auch aus der Antwort der Geliebten (Nr. 30 IV): ist

ah daz ichs niene gebiute, so . . . verfluocheiit mich die liute daz ich al der verUe ir froude nime, und

ganz deutlich aus seiner unmittelbar folgenden Antwort (31 II): Wil diu vil guote daz ich iemer singe

wol ndch froiden, wan mac si mich danne leren usw. ; vgl. noch Nr. 27 I, wo er mit Bezug auf sein

Verstummen sagt: daz ich nu niht mere {singen) enkan, desn wunder nieman . . . wenne sol mir iemer

spilndiu froide Icomen?
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Weil aber sein trost nur Jdeine ist, weil er nur iiber den So miner fro ist und sich im

ubrigen zum Frohsinn nur zwingt (nu inuoz ich fruide no ten mich VI), wird man von ilim

kein frohes Lied horen, bis die Geliebte as nicht fordert. — Auch kleinere Motive stehn

rait bereits bekannten in organischem Zusammenhang: die Frage Wie mac mir inner iht

so Hep ges'in detn ich so lange unnicere bin? (II) greift zuriick auf das was er schon lange

(Nr. 14 II) festgestellt hat: Si ist mir Hep und dunhet mich daz ich ir voUecUche yar

unmcere si. — in wart nie man so rehte unmare der ir lop gerner horte I (s. Nr. V 4

uie ndhen ez mir gat, ir lop daz si umh al die iverlt verdienet hut; vor allem aber das

Preislied Nr. 16 III ez wart nie niht so lohesam . . ., so du bist. din lop nieman mit rede

volenden kan). — ist aber daz i's niht mac erwenden, so mohte mir ein wip ir rat enbieten

II (s. Nr. 18 I. II wie sol ich iemer disc unscelde erwenden? . . . Wd nu getriuiver friunde

rat?). — (si) lieze mich verderben niht II (wie er es schon Nr. 23 IV beklagt hatte

:

ie dar under muoz ich gar verderben). — ich diende ir ie: mirn londe niemen VII (s. 6 III

seht ide saJic ich ze lone bin; 19 VII ndch so Jcleinem lone hdn ich nie genigen; 21 III

Ich bin alter dinge ein salic man ivan des einen du man lonen sol; auch spater noch:

31 IV w(en ich des daz diu mir ungelonet laze; 35 IV als rehte unscelic ich ze lone bin}.—

daz truce ich also daz min ungebarde sack vil liitzel iemen das. (denn nur underwUen

hatte er zorn, s. Nr. 20 II, namlich Nr. 11 V und 17 II), und daz ich nie von ir ge-

schiet (also auch im Arger nicht; s. wieder Nr. 17 u. z. Str. V: wcenet si daz ich den

muot von ir gescheide umbe alse lihten zorn?}.

Nr. 26 ist mit dem vorhergehenden Lied enge und vielfach verknilpft. Der dort

ausgesprochene Wunsch : (si) lieze mich verderben niht (II) ist nicht in Erfiillung ge-

gangen; darum fragt der Dichter hier im Eingang: Wie tuot diu vil reine gitote so? si

Idt mich verderben alsus gar, und greift am Schlusse noch einmal darauf zuriick : ist ab

. . . daz si mich sus verderben hit III. Auf die Hoffnung, die ihm die sumerlangen tage

erweckt batten (25 III), blickt er daher als auf ein blofies wcenen zuriick: nu (d. i. jetzt

im Sommer) ivund ich geniezen aller miner tage I; denn der trost, den er eben noch

hatte (ich hdn noch trost, swie Ueine er si 25 II) und der ganz auf ihr beruhte {al m'm

trost . . . muoz an eime wibe sin 25 I), hat sich noch immer nicht verwirklicht. Deshalb

sagt er nun mit Recht: Lieber wan ist dne tnrsten dd und setzt hinzu: der wan soUte

lieber fort sein, und dafiir bei ihm (dd) trost bi wdne. Denn wenn er nur immer den

wan hat, so ist er verduht (s. Nr. 24 I wan ich ndch froide bin verddht und lean dock

niemer werden fro). An die Klage am Schlusse des friiheren Liedes: mirn londe niemen

(25 VII) kniipft er hier die ausdriickliche Bitte : tuos eld einz, si lone ir lieben und ir

friunden ivol (I). Die gendde war dieser Ion, der ihn allein zu wahrer froide (und damit

zu frohlichem Gesang) fiihren konnte; daher wiederholt er hier in der letzten Strophe:

Waz bedarf ich denne froiden me, obe mir ir gendde tvonet hi und wiinscht, dalj es noch

bei Zeiten geschebe und er hernach lange in frdiden .sein moge. Wenn ihm ihre gendde

aber vorenthalten bleiben sollte, dann eriibrigt ihm nichts als die Klage iiber den unwieder-

bringlichen Verlust seiner Tage (daz ich miner tage niht wider gewinnen kan): eine um
so schlimmere Enttauschung, als er vor kurzem noch das Gegenteil gehoft't hatte : nu wdnd
ich geniezen aller miner tage (I). — Der Zweck des ganzen Liedes ist im Eingang mit

epigrammatischer Kiirze bezeichnet: Wie tuot diu vil reine guote so? Ihre Keinheit kann

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, G. Abh. 3
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nicht der Grund der Harte sein, — denn er verlangt nichts unzieniliches, ist ioi Gegenteil

al ir werdekeite (ro^) (I) und erwartet nur eine gendde, die sich mit ihrer tiigent und ere

vertragt (II) — und ebensowenig ihre giiete, der ihre grausame Haltung im Gegenteil in

wunderlicher Weise widerspricht*).

In dera Lied Nr. 27 werden die Hauptmotive der beiden vorhergeiienden Lieder

Nr. 25 und 26 in iiberaus kunstvoUer Weise fortgesponnen. Zunacbst das Motiv von trost,

froide und wan: Nr. 25 II ich hdn noch trost, side Ideine er si^) — Nr. 26 II Liebe)- icon

ist dne trwsten dd — jetzt, 27 I, so muoz mm froide von ir gar vil lihte dn alien trost

^ergdn und II So vil so ich gesanc nie man der anders niht enhcete wan den hlozen wan

(man beachte, wie das Wort Uos durcb den Ausdruck wan dne trcesten erklart ist).

Ferner: in Nr. 25 VI batte er verkiindet: nu muoz ich frOide noeten mich — in Nr. 26 III

war er scbon gezwungen, die froide erst von der Zukunft zu erhoifen — jetzt ruft er

aus: wenne sol mir iemer spilndiu frdide komen? (II) und befurchtet, dafi seine froide von

ir gar vil lihte . . zergdn wird (I). Endlich : in Nr. 25 VII batte er erklart, dais ibm seine

rede keinen Lobn gebracbt babe und dais er desbalb, freudlos wie er sei, keine (froben)

Lieder mebr singen werde, aufier wenn die Geliebte es befeble — jetzt greift er darauf

zuriick : So vil so ich gesanc nie man der anders niht enhcete wan den hlozen wdn. daz ich

nu niht mere enkan*), desn wunder nieman (II), betont erneut seinen Entscblufe: n>i stvige

ich unde ntge dar (II), spricbt den Wunsch aus, dais ein anderer seine rede sicb zum Heil

gebraucben moge {die mine rede IV), und erklart : dem riete ich so daz ez der rede wcere

wert (II). Den Grund fiir die Wirkungslosigkeit seiner Bitten kennt er genau: daz ich

si niht verhelen kunde swaz mir war^). des hdn ich ir geseit so vil daz si es niht mere

hwren wil: das ist eine Erkenntnis. die ibm scbon friiber gekommen war: die friunt ver-

driuzet miner Mage, des man ze vil gehceret, dem ist allem so (16 I). Trotzdem er-

klart er: nu gedinge ich ir gendden noch^) (IV) sowie dar ich nu hitte (das.) und noch

hitte ich si, daz si mir liebez ende gebe (V). Aber frobe Lieder wird er nur mebr auf

ihr Gebeifi singen (Nr. 25 VII) und die Klagen (die allein er in seiner Stimmung fort-

setzen konnte) will sie nicbt mebr boren (unser Lied Str. Ill) : also bleibt ibm nur der

Entscblufe: nu stvige ich. Damit ist er freilicb wieder um einen Scbritt zuriickgewicben");

denn friiber (Nr. 23 III) batte er auf ihr Ansinnen, sie der rede zu begeben nocb empbatiscb

ausgerufen : weiz got, niemer al die wile ich lebe. Ebenso batte er friiber mit Bezug auf

das Zutrittsverbot, das wegen seiner Kiibnbeit iiber ibn verbangt war, erklart : ndch so

1) damit greift er auf sein Preislied (Nr. 16 IV) zuriick: ob ich ir hvheii wenUkeit . . . icolte hizen

niiiire sin . . . ich enwirde ir lasters niemer fro.

2) nunmebr ist wohl auch klar geworden, wie wenig die Strophe 352 e (Vogt S. 420; s. Teil I S. 51)

mit der Zeile ich laze ouch nnneii sorn an diese Stelle des Zyklus pafit.

') noch fruher (19 II) auch schon mit Einschrankung: trost noch froide ich nie von ir getcan, wan

so vil daz mir der muot des hohe stdt usw.

) ebenso in Str. IV Sit mich min sprechen nic niht Ian yeheJfen noch gescheiden von der sware min.

^) Tgl. dazu 23 III da seite ich ir ze gar swaz mir teides ie von ir geschach . . . do si daz ver-

nani . . ., do icart si mir iemer mere . . . gram.

^) 'noch immer', wie so oft zuvor, s. o. S. 14 Anm. 3.

') wie fruher betreffs des bi hgens, das er in ein versuchsweises 6) liyen wandelt (s. o. S. 9), dann

lieber ganz verschwiegen hatte (S. 10. 12); und wie bei dem Zuriickgehen von seinem rehte auf ihre

gendde (S. 14).
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kleinem lone hdn ieh nie genigen. Jetzt. wo es noch fortdauert, dient er bedingungslos

weiter: mi sivigc ich unde nlge dar. Sein einziger Wunsch ist nur mehr, daS sie ihn in

der Stellung eines toren dulde*) {tore, weil Dienst ohne Lohn Torheit und weil man einem

solchen seine Reden nicht veriibelt) und diese seine rede fur yuot neme (im Gegensatz zu

ihrem bisherigen Verhalten gegeniiber seinei- rede). — Endlich ist noch die Zeitbestimmung,

die Reimar in unsereni Liede gibt, im Zusammenhang des Ganzen zu prufen. Er sagt (I):

niirst honien an daz herze min ein ivip, sol ich der voile ein jar unmcere sin, und sol daz

alse lange stdn daz si min niht nimet ivar, so muoz min frdide . . . zergan. Die letzte

Gelegenheit, wo sie seiner tear nam, war jenes kurze Beisammensein, bei dem er sie — %ind

ivtere ez al der werlte leit — ohne htiote sah (Nr. 25 IV. V). Das war im Winter (in

disen bcesen ungetnuicen tagen das. VI). Seither ist es Sommer geworden {Ich bin der

sumerlangen tage so fro, daz ich mi hiigende worden bin das. Ill), und einige Zeit ver-

strichen, in der seine Hoffnungen unerfullt geblieben sind (Nr. 26). Somit naherte es sich,

als er Nr. 27 dichtete, wieder dem Winter, so dais er also mit voilem Rechte sagt 'wenn

sie mich ein ganzes Jahr {voile ein jar) nicht beachtet'. — Worin der zwivel besteht,

der ihm all seine friihere Sangeskunst geraubt hat (I), ertahrt man erst aus Nr. 31 IV, s. u.

Nr. 28 zeigt, daJ3 auch sein smgen nicht zum Ziel fiihrt. Hatte er unmittelbar vor-

her (27 IV) geklagt: Sit mich min sprechen nu niht Jean gehelfen noch gescheiden von

der swcere min, so muS er das jetzt auch auf das swigen ausdehnen: sit mich min spre-

chen niht vervdt noch min swigen, wie sol ich daz Uberkomen? Hatte er, wieder un-

mittelbar vorher, noch bedingungsweise gesagt: michn scheide ein ivip von dirre Mage und

spreche ein wort als ich ir sage, mir ist anders iemer we (27 II), so muls er jetzt be-

kennen: nein und niht daz vinde ich da. so suoche ab ich daz si da hat verborgen, daz

vil siieze wort geheizen jd^). Da Sprechen und Schweigen nichts hilft, wiinscht er wieder,

wie einst (18 II. Ill), den rat anderer und setzt hinzu: konde ich ie deheinen, der ist mir

benomen. Die hypothetische Form ist mit schmerzlicher Ironie gewiihlt, denn unmittelbar

vorher (27 III) hatte er bekannt {ich) gibe mir selben bcesen rat.

Der Dichter hatte in der vorhergehenden Strophe gefragt: sit mich min sprechen

niht vervdt, noch nun swigen, ivie sol ich daz uberkomen? Die Antwort gibt er, da

sein Ruf: Der mir gcebe sinen rat! (das.) ofiFenbar ohne Wirkung geblieben ist, in dem

Liede Nr. 29. Zuniichst erlautert er die Nutzlosigkeit des sprechens wie auch des smgens

noch naher auf Grund seiner eigenen Erfahrungen: das swigen ist nicht das richtige Mittel,

eine Frau zu gewinnen, das haben ihn schon friihere Zeiten'), in denen er die Geliebte

I) daher auch sein Bekenntnis: ich alte ie t^on tai/e ze tane nnil hin dock liiure nihtes wiser danne

vert (III), womit er auf den Schlu6 des vorhergehenden Liedes zuriickgreift: si> muoz ich ktagcii, ich

t umber man, daz ich miner tui/e niht wider ijeKinnen kan. — Wie anders ist jetzt seine Haltung als

einst, wo er in jugendlichem Obermut ausgerufen hatte: war umbe sprichet manic man 'tees tivrt sich

der?' und nieinet mich? (1 IIII. Jetzt bittet er demiitig um die Gunst. ihr tore sein zu duifen.

*) dasselbe poetische Motiv verbindet zwei Lieder Morungens miteinander, s. raeine Abhandlung S. 38.

') ich sach si . . . olle tage weist auf ein friiheres Stadium des Verhaltnisses (vor dem Zutritta-

verbot, also vor Nr. 17); 3. dariiber unten. Von dieser Zeit getrennt zu balten ist das Wiedersehen, das

der Dichter in Nr. 25 IV. V schildert: es dauerte nur eine vil kurze wile, war also ein einmaliges, und

der Grund, warum er nicht zum Reden kam, war nicht wie einst die Erkenntnis ihrer Unnahbarkeit (29 II
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iiocli taglich sehen konnte, gelelirt: Ich tveiz hi niir ivol daz ein zaye unsanfte ein sinnic

ivip bestat^). ich sack si, tvcene ich, alle tage, daz mich des iemer wunder hat daz ich niht

redete swaz ich wolte: als ichs beginnen under wilen solte, so swiget ich deich niht en-

sprach (II). Aber auch das sprechen und bitten hat sich als wirkungslos erwiesen: Do
sprechens zit ivas tvider diu ivtp, do tvarp ich als ein under man^) ... do tvart mir einiu

als der lip . . . do tvdnde ich ie, si tvolte ez ivenden. beet ich si noch, ich kunde ez niht

verenden (III). Damit setzt er also unter das biten endgiiltig einen Strich mit deutlichem

Bezug auf Nr. 27 V, wo er erklart hatte: noch bitte ich si daz si mir liebez ende gebe.

Und nun, da weder Schweigen noch Bitten gefruchtet hat, beschliefit er sein Leben anders

und forderlicher einzurichten : « u hdn ich mir ein leben genomen, daz sol, ob got von himele

nil, mir baz ze staten Jwmen (das.). Vor allem will er sich die frohe Stimmung nicht

rauben lassen: Gewan ich ie deheinen muot, der hohe stuont, den hdn ich noch (ein Avts-

druck, den er ebenso in der glUcklichen Zeit froher Zuversicht gebraucht hatte: daz mir

der muot des hohe stut daz ichs ie getorste biten Nr. 19 II). Er fahrt fort: daz tuot mir

tvol: waz ivil i's mere?, verzichtet also darauf, kiihnen Wunschen, wie friiher, nachzujagen.

Den spot der Menschen scheut er nicht mehr (wie zuvor so oft: 15 I— III; 16 I. V; 18

III. IV; 24 II) und den haz (wohl der Geliebten) will er hinnehmen (vgl. 20 V): solt i's

also die lenge pflegen, in gerfes niemer baz (Resignation gegeniiber seinem fruheren hoch-

fliegenden gem: 16 I; 18 VI; 19 VI. VII: vgl. 22 V). Wohl ist sein Herz bedriickt, wenn

er sie nicht sieht, aber die Menschen brauchen dariiber keine neidischen Glossen zu niachen^),

denn sie weilt nur in seinem Sinn bei ihm und er liebt sie zwar dne maze, aber ndher

dan in dem herzen, d. i. nur in seinen Gedanken*) (s. die Erklarung der Stelle im ersten

Teil meiner Untersuchungen, S. 58 Anm. 2). Und nun folgt (meist in Gegensatz zu fruheren

Aulierungen des Unniuts) eine Aufzahlung all des Guten, das ihm seine Liebe gewahrt,

sodafe er hohen muot hat und ihn sein leben so guot diinkt (IV). Sie vermochte ihm in-

folge ihrer Giite niht lange^) fremede zu sein: friiher hatte er das anders empfunden (ich

hdn iemer teil an ir, den gibe ich nieman, side f'romed er mir si Nr. 6 V). Jetzt erklart

er, dafj ihn die Liebe zu ihr ein guot gewin diinke (friiher: daz ist mir ein jcenierlich ge-

win 6 III; dienet ungewin 19 VI; s. auch die bestandigen Klagen iiber zu Meinen Ion

19 VII; andere Stellen s. o. S. 17) und sagt: ir gruoz (d. i. ihre Botschaft") mich min-

necUche enphie, wahrend er zuvor aus ihrer Botschaft Nr. 22 nur das Nein herausgehort

und sie daher als niuwen zorn (23 III; 24 I) bezeichnet hatte. Jetzt riihmt er, dal3 si

ivaii ich wol weste daz nie man noch Hep roii ir geschach), sondern die Freude uber das Wiedersehen

(vor liebe 25 V).
j

1) vgl. als Gegenstfick die Worts der Hevrin Nr. 17 III: ich bin so haite niht verzaget . . . be-
|

St lit er mich. \

-) das bezieht sicli auf seine einstige unstate, bevor er sie kennen lernte, s. Nr. 6 IV; 8 II; 14 II. i

') das ist der Sinn der Worte Idzen dne nit, s. Nr. 19, wo der, der nidet, derselbe ist, der die

Worte Reimars dne rede niht geldzen mac (V).

*) wieder dient das in der vorhergehenden Anmerkung zitierte Lied 19 zur Erklarung, wo er be-

teuert, dafi er nur in yedanhen dicke schone lac, und sich dagegen verwahrt, dafi man daz niht due rede

geldzen mac; ebenso wird die obige Auffa.ssung gestiitzt durch Nr. 31 III, wo mit gedanken froit den

froidrn im gewOhnlichen Sinne entgegengesetzt wird.

5) 1. laiu/e. s. Teil I S. 59, Anm. 1.

*) gruoz = 'Botschaft' wie Nr. 34 1 ir gruoz mich vie. was sich hier auf ihr Botenlied Nr. 33 bezieht.
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lebei mit zilhten ivunnecUchen schone. der tugende si geniezen sol: einst hatte er von der

ersten aller tugende, der stcete^), bitter geklagt: si hat mir froide in miner jugcnt mit ir

wol schcuner znht gebrochen ahe (Nr. 20 III). Jetzt gesteht er: Got hat gesieret wol ir

leben also das michs genii egen wil (s. IV in gertes nicmer has), wiihrend er zuvor vie I

weitergehende Wunsche gehegt hatte; er fahrt fort: und (Got) hat ze froiden mir gegehen

an eineni ivibe liebes vil: ganz im Gegensatz zu seinem friiheren Verhalten, wo er bestandig

beklagte, dala sie ihni keine froide gewiihre {Ich hdn varnder froiden vil, und der rehten

eine niht, diu lange wer 6 I ; diu hat mich gar cine froide Ian 7 II ; ichn gelige her.teliebe bi,

so hat an miner froide nieman niht 16 I usw., fast in jedem Liede), und ausrief: su sich

genuoge ir liebes froimt, sost mir mit leide wol (18 V). Nur in zwei Punkten hat sich

sein V^erhalten nicht geiindert: Mich gerou noch nie das ich den sin an ein so schwne wip

verlie (denn eine fliichtige Anwandlung dieser Art hatte er sofort zuriickgewiesen: moht

ich mich noch bedenken has und n<eme von ir gar den muot! neind, herre! jo ist si so guot

2'd II) und viir geviel in ininen sUen nie ein ivlp so rehte tvol (s. V 4 Wart ie manne ein

wlp so rehte liep als si mir ist; 6 V got weis wol da.: . . . mir wip geviel nie bas\ 15 II

das si mir lieher si dan elliu tvip: 23 I sit ichs erste sach, so het ich ie den muot das ich

fiir si nie Jcein wip erkos). Darum.setzt er in diesen beiden Fallen auch nie bzw. noch nie

zu seiner Aussage. Zum Schlusse beteuert er (auf den Eingang zuriickgreifend^): sol mir

ir Steele konien se guote, das gilte ich ir mit semelichem mtiote (friiher, 11 V, hatte er ihre

stcete nicht so ruhig als etwas Gegebenes hingenomnien: des ich ir doch niht engan rief

er aus) und erklart, dalj alle seine Wiiusche erfuUt seien, wenn das eintrate. — Vielleicht

am scharfsten steht zu dieser abgeklarten, nahezu wunschlosen Resignation in Gegensatz

die Stimmung, die aus der Strophe Nr. 12 IV spricht: . . . ein iville, den ich Mute hdn:

der riet mir deich ir bcete, und surnde ah sis, das ich es dannoch tcete. ein reine wise scelic

wip Ids ich so lihte niht. Darum hat Reimar auch die in diesem Liede Nr. 12 gewahlte

Strophenform mit einer ganz geringen Variation (die funfte Zeile hat in Nr. 12 nur 4 Takte

statt 6) hier in Nr. 29 wiederholt und sich dabei seines Reimmaterials bedient (s. Teil I

dieser Untersuchungen S. 22 f., wo auch auf die inhaltlichen Beruhrungen beider Lieder

niiher eingegangen ist).

Nunniehr gelangt in Nr. 30 wieder die Herrin zu Wort. Ihr Lied stellt die Ant-

wort auf sein Lied Nr. 25 dar und ist aus dessen Reimen aufgebaut (s. Teil I S. 61).

Schon die Zitate (s. o. S. 7) kennzeichnen es als Antwort {er sprichet, alles das geschehen

sol, das geschiht II, s. 25 II und Hat ab er gelobt . . . das er niemer me gesinge liet, esn

si ob i'ns hiten ivelle? Ill, s. 25 VII). Auch die sonstigen Angaben stehen mit friiheren

in schonster Ubereinstimniung. Denn wenn der Bote auf die Frage der Frau nach des

Dichters Stimmung antwortet: er ist fro; sin herse stdt, ob irz gebietent, iemer ho (I), so

entspricht das in dem eingeschrankten Sinne, den Reimar selbst diesen Begriifen gegeben

hatte, der Wahrheit: Ich bin der sumcrlangen tage so fro . . . mich stdt min herse also

hatte er 25 III gesungen und iihnlich 29 IV: Gewan ich ie deheinen muot, der ho he

•) worunter er hier auch ihre strete meint, s. sol mir ir sta'te komen ze i/uole 29 VII.

*) diese nachdriickliche Hervorhebung der steete am Anfang und Schlufi sowie besonders der Zu-

satz: diu sol im wesen oon rehte bi (I) lafit vermuten, dafi er damit seine frilhere Verfluchung der stwte,

die er mit den Worten schloS: daz ich uiiz an minen tot nie mere si gelohe (20 III) gegen die Mifideu-

tuns, als sei er selbst unstccle, schiitzen wollte.
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stuont, den han ich noch. Daher hat sie auch vernomnien, dais er schone lebt (vgl. 29 lY

mm leben dunlcet mich so guot). Ihre Besorgnis, dafi ihr die Leute fluchen wei-den, wenn

sie al der werlde ir froide nimmt, indem sie es unterlalst, ihn zur Wiederaufnahuie

fi-ohen Singens aufzufordern, zeigt dieselbe hohe Meinung von seiner Kunst, die auch er

ausgesprochen hat (Nr. 25 VII Der ie die werlt gefroite haz dan ich, der mileze mit ge-

ndden leben; der ttioz ouch noch wan sin verdriuzet mich). Ihre andere Besorgnis: gebiute

ichz nu, daz mac ze schaden komen verrat, date ihr seine Worte 16 I ichn gelige herze-

liebe bi, son hat an miner froide nieman niht auch noch im Sinne liegen. Und wenn sie

gesteht: alrest gat mir sorge zuo (IV), so ist das vollkommen richtig; denn in ihrer

friiheren Botschaft (Nr. 22 II) hatte sie zum Diener gesagt: Frdge er wie ich mich gehabe,

gich daz ich mit frOiden lebe, und das stimmt zu seinen eigenen friiheren Eindriicken

(Nr. 9 III si was ie mit froiden und lie mich in den sorgen sin). Ihre letzten Worte

endlich: tvcere ich, des ich niene bin, unstmte, lieze er danne mich, so lieze ich in sind die

Antwort auf seine letzten Worte ira vorhergehenden Liede (Nr. 29 VII): sol mir ir stcete

komen ze guoie, daz gilte ich ir mit semel'ichem muote. Dieses Festhalten an dei- stcBte

auf beiden Seiten verheiM Gutes fiir die Zukunft; ebenso die ihr wie unwillkurlich ent-

schlupfenden Worte: den vil lieben man (I) und friunt (V). Einstweilen freilich ist sie

zwar unsicher und schwankend geworden, aber auf derti Befehl: laze eht eine rede beharrt

sie jetzt noch (II) wie zuvor (Nr. 22 IV daz er verber rede dier jungest sprach ze mir).

Nr. 31. Es ist daher natiirlich, dafi er von dieser Botschaft nicht befriedigt ist.

Aber ihrem Schwanken entsprechend ist nun auch seine innere Stimmung schwankend

geworden. Zunachst empfindet er nur den Mifierfolg : Spreech ich nu (d. i. nach Empfang

ihi-er Botschaft) daz mir wol gelungen wcere, so verlur ich beide sprechen unde singen: er

will also nicht in seinen alten Fehler verfallen, seinen Sang ohne Lohn zu verschwenden

(s. Nr. 21 IV waz ich guoter rede hdn verlorn!). Denn das ware ein verlogenz mcere

(s. Nr. 24 II tml ich liegen, sost mir wunders vil geschehen), und es hatte keinen Zweck mit

Erfolgen, die ihm versagt sind, zu prahlen (ruomde: s. 23 I ich ruem dne not mich der

vAbe . . . swaz des war ist, daz muoz noch geschehen). Er fahrt daher fort : ich Mag iemer

mtnen alten kumber, der mir iedoch so niuwer ist: das ist typisch nach Empfang einer

ihrer Botschaften, weil eben eine jede den Kummer erneuert (s. den Anfang von Nr. 1 8

:

Der lange siieze kumber min . . . derst erniuwet: namlich infolge ihrer Worte Nr. 17 III;

ebenso im Eingang von Nr. 34: Nu muoz ich ie min alten not mit sange niutven unde

klagen: namlich infolge ihrer Botschaft Nr. 33). In der zweiten Strophe kommt er auf

den Kernpunkt: Wil diu vil guote daz ich iemer singe wol nach frOiden, wan mac si mich

danne leren also daz si mir mine not geringe? Damit erwidert er auf ihre Worte: Ist ab

daz ichz niene gebiute, so verfluochent mich die liute, daz ich al der werlte ir froide nime

(Nr. 30 IV). Aber er mufi diesen Wunsch in hypothetische Form kleiden, denn bei ihrer

Unentschiedenheit ist es nicht sicher, ob sie es wil (30 IV owe, nun weiz ich ob ichz laze

od ob ichz tuo). Darum drangt er auf bestiramte Antwort: mac si sprechen eht mit triuwen

ja, als si e sprach nein (wobei er sich deutlich zuriickbezieht auf seine Worte Nr. 28

:

nein und niht daz vinde ich da. so suoche ab ich . . . daz . . . wort jd) und wiederholt

noch einmal das, worum sich jetzt alles dreht: so wirt min wille sd daz ich singe fro mit

hohem muote. Einstweilen freilich besteht noch der alte Zustand: so verliuse ich miner
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frdiden vil, sit diu giutte mich niht snnfte siillen ivil; daher muls er (s. 1) noch immer den

alten Kummer Magen statt frohe Lieder zu singeii, wenn sie ihn auch mit gedanken frdit

an manegen stunden^). Aber im Ganzen hat, wie im Eingang der Besprechung unseres

Liedes schoii betnerkt wurde, der Umstand, daS sie bereits ins Schwanken geraten ist,

auch bei ihm ein gewisses Schwanken ausgelost, das sich darin kund tut, dais er seine

Aufaerungen ofter zurucknimmt: we ich vU tumber! ruft er in der ersten Strophe aus*),

aber Ich bin niht tump mit also wisem willen erkliirt er, sich berichtigend, in der dritten.

Ebenso wird die in Str. II ausgesprochene Besorgnis: des man ze lange beitet^), daz en-

kumet niht tvol ze guote in Str. IV als kaum begriindet hingestellt: Ez bringet mich in

ztvivel*) etesivenne dnz ich Tones bite in also langer maze: . . . ivcene ich des daz mir

diu (die Geliebte) ungelonet laze, so geschcehe an mir daz nie geschach^). So endet sein

Schwanken schlieSIich in einer freundlicheren Betrachtung der Zukunft: guot gedinge uz

lones rehte nie gebrach . . . ouch ist a wol gendden wert, swd man ndch Hebe in also luter-

licher sta-te ringet. Mit den allerletzten Worten greift er auf ihre Schlulaworte zuriick:

wcere ich . . unstcete, lieze er danne mich, so lieze ich in (30 V), und beschwichtigt den

in ihnen ausgedriickten Zweifel an seiner Bestandigkeit. — Im einzelnen ware noch an-

zumerken, dafi seine Worte, er habe him ir hulden ie gedinget (IV), auch buchstablich

richtig siud, s. Nr. 27 IV nu gedinge ich ir gendden noch; und dafi die Versicherung, er

erkenne trimce und ere an ir (das.), den Zweck hat, sie iiber einen Punkt zu beruhigen,

auf den sie in ihren Botschaften besonderes Gewicht legt (Nr. 22 III daz mln ere si, daz

sprich; ebenso in ihrem letzten Liede, 33 I durch mines libes ere).

Da auf diese im Ganzen etwas optimistischer gehaltene Bitte noch immer keine Er-

horung folgt, so schlagt seine Stimraung im nachsten Lied (Nr. 32) wieder in tiefe Be-

triibnis um: das Schwanken, das sie selbst in ihrer Botschaft verriet, laSt eben fiir jede

Art von Stimmung Raum. Gleich die ersten Worte zeigen die Verkniipfung mit dem
Vorhergehenden; denn swaz ich gesage bezieht sich auf den Inhalt von Nr. 31, wie aus

dem paralielen Ausdruck des folgenden Satzes hervorgeht (Nr. 31 I ich Mag iemer minen

alten humber; jetzt: daz ich so langen Jcumber trage I und langez leit, langez klagen III).

Und was wichtiger ist: die Lange seines Kummers, die sie nach seinen jetzigen Worten
zur Einkehr hiitte bewegen soUen, ist eines der Hauptthemen des vorhergehenden Liedes

(31 I alter kumber; II des man ze lange beitet; IV ich . . . bite in also langer maze

und in also luterUcher state). Ebenso sagt er mit Riicksicht auf das friihere Lied : diuht

ich sis wert, si hete lones uider mich geddht (II); denn sonst konnte der vorhergehende

M sowie er frilher nur in (jedanken schone lac (19 V) und die Geliebte nur in seinem siinie bei

ihm weilte (29 Vl.

') diesen Gedanken (ich kla;/ temer minen alten kumher . . . toe ich vil lumber) hatte er schon

zuvor, aber nur hypothetisch, geaufiert: .so mac ich klagen vil, ich tumber man 26 III.

') diese Besorgnis, dafi sie zu lange zdgern konnte, kara schon in Nr. 26 111 fluchtig zum Aus-

druck: daz et daz hi miner zit ergcl

*) darait wird der Inhalt dee Wortes zwioel in dem Liede Nr. 27 II mir hat zwivel. den ich hdn,
al daz ich {singen) kunde gar benomen erat deutlich bezeichnet.

') 80 ist er nun fiber den zwinel hinweg doch wieder zu seiner alteren Auffassung (20 VI) zuruck-

gekehrt, die er in die Worte gekleidet hatte: zer tcelte ist niht »•« guot daz ich ie sach so guot gebite
. . . also ding ich daz min noch werde rat.
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Schluia: ouch ist e-- wol gendden ivert, swd man ndch liebe in also luterlicher stcete ringet

als ein Vorwuif gegen sie aufgefafit werden; daher sucht er den Grund fur ihre an-

dauernde Harte lieber in seiner Person. Auch seine weitere Bemerkung: nieman weie

oh si mich wert od wiez ergdt nein oder jd, ich enweiz enwederz dd (II) deutet auf das

Vorhergehende zurUck {mac si sprecken . . . jd, als si e sprach nein 31 II). Dafi er en-

weie entvederz dd und dafs es nieman weis, ist begreiflich: wufite sie es doch selbst nicht

(30 IV owe, nun tveis ich obe ichs laze od obe ich: tuo). — Nicht weniger klar sind die

Bezuge auf alter e Lieder. Wenn er versichert, alles urn ihretwillen Uden zu wollen, und

fortfahrt: ouch diene ich ir swie so si gehiutet mir^) (I), so meint er ihre Worte 30 III:

gebiute ich: mi, daz mac ze schaden homen. Ist ab, daz ichs niene gebiute, so usw..

deutet aber doch versteckt an, welche Art von Ion ihm noch immer ira Sinne liegt. Denn

die Worte: Das ich nu lange hdn gegert, voirt daz volendet, so ist mir froide hrdht (II)

und so sunge ich als ein man der froide hat (das.), sind bei dem engen Zusaminenhang,

in dem das gern^) mit dem bi ligen, dieses mit froide und mit (frohem) singen steht (s. o.

S. 9 Anm. 2. 15. 16 Anm. 1. 22) klar genug. Zur Rechtfertigung durfte er sich aber dar-

auf berufen, da6 er von alledem sprechen muSte, weil sie das Thema beriihrt hatte, indem

sie die Besorgnis aufierte daz ich al der iverlde ir froide nime (Nr. 30 IV). — Deutlich

ist auch, dala der Vers: wcer ich so scelic so si sagent (I) auf ihre Frage: ist ez war und

lebt er schme als si sagent (Nr. 30 I) eine aufrichtigere Antwort erteilt, als der Bote

getan hat. — Mit den Schlufiworten der Strophe II: si enddhte an mich ze keiner z'tt, uan

als ein mp gedenhet an der triuwe und ere lit greift er nicht nur auf das unmittelbar

vorhergehende Lied wortlich zuriick (Nr. 31 IV an der ich aber triuive und ere erkenne).

sondern auch auf Nr. 22 III, s. o. S. 23. — Die Fassung der Worte in dem Satze Sprceche

ein ivip 'Id sende nof ist das pointierte Gegenstiick zu ihrem Befehl, der ihn so un-

gliicklich gemacht hatte: laze eht eine rede (Nr. 30 II), sowie auch die Fortsetzung: so

sunge ich als ein man der froide hat auf Worte von ihr Bezug nimmt {ich verbiute im

froide niemer das.). — Es folgt die bereits oben S. 7 besprochene wortliche Bezugnahme

auf Nr. 25 VII {si scelic wip enspreche 'sine', niemer me gesinge ich liet; s. auch ihre Wieder-

holung dieser Worte, Nr. 30 III). Mit Recht kann er daher sein Magen ein also langez

nennen; denn zwischen Nr. 25 und 30 liegt kein frohes Lied; ebenso mit Recht fort-

fahren: ich ween ez noch also geste; denn sie ist seither wohl schwankend geworden, aber

bei dem Gebot 'laze eht eine rede' und beim versagen ist sie doch geblieben') (30 II). —
Die letzten Worte endlich: dest der schade. noch weiz i's me klingen ganz geheimnis-

voll: was dieses me bedeutet, enthiillt uns Reimar erst im Liede Nr. 34, s. u.

Diese seine Klage, die mit Mir ist ml we begann und mit we {-.me) schliefit, riihrt

sie endlich so sehr, dafi sie das Redeverbot, wenn auch nur schiichtern, zuriicknimmt

(Nr. 33). Sie knupft dabei ihre Gedanken wie von selbst an seine letzten Worte an. mir

tuot diu sorge niht so we als min ungevelle hatte er ausgerufen (32 III): Ungendde

und stvaz ie danne sorge was, des ist nu mere an mir danne ez got verhengen solde: so

beginnt ihre Klage. Auch darin ist ihr Verhalten dem seinen ahnlich, dafs sie nach dem

*) ahnlich sehon 15 11 SKie si gehiutet. atso wil ich lebev.

^) s. nur z. B. Des er gert, daz ist der tot Nr. 22 V.

3) weshalb er auch im Eingang sagt daz sich diu gunte niht hedeulct noch, sirm ich (jesaiie.

\
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Kate aiiderer ausschaut: rate em mp diu c von senender not genas, min leit und ware es

ir, waz si danne sprecJien wolde (s. Nr. 28 Ber mir gcebe sinen rat! ebenso schon friiher,

Nr. 18 II. III). — Im ubrigen spricht sie kaum ein Wort, das nicht aus allera, was vor-

herj^egangen, wie von .selbst herauswiicbst. So beteuert sie, ihii niht durch ungefiiegen

haz (I) zuriickzuweisen, und widerlegt dadurch die Deutung, die er ihrer Haltung wieder-

holt gegeben hat (sit si niich ha:\:et 18 III; daz ich ir haz ze froiden nime 20 V); sie

tue es vielmehr durch ihres Itbes ere (das hatte sie auch schon friiher betont: daz nun

ere si, daz sprich 22 III; deshalb wird er nicht mude, ihre ere zu ruhmen, 31 IV sowie

32 II). Sie raumt ein, bisweilen hochgemiiete empfunden zu haben (II), was er bereits als

einen ihrer Vorziige gepriesen hatte {diust hohgemuot 25 III), und gedenkt seiner zahl-

reichen Lieder {guotes manncs rede hahe ich vil vernomen). Auch sei er so gehorsani: do

ich im die rede verbot, done bat er niht mere^). Dieses Verbot war in Nr. 22 II. IV er-

gangen: er hatte sich dagegen freilich aufgebaumt (Nr. 23 III weiz got, niemer al die

wile ich lebe), aber in Wirklichkeit doch nicht mehr gewagt von dem M ligen oiFen zu

sprechen, so haufig er es zuvor getaii hatte (Nr. 9; 16 I; 18 VI; 19 V). — Sie gesteht:

Als ich eteswenne in minem zorne sprach daz er die rede vermite; dieses Redeverbot lieo-t

bekanntlich in ihrein Liede Nr. 22 II. IV vor; und dafi es in zorne erfolgt war, wissen

wir bereits aus Reimars eigenen Worten {und wil nu, dest ein nimver zorn, daz ich si

der rede gar begebe 23 III). Auf dieses Verbot hin sei er so traurig gewe.sen wie sie es

nie an einem anderen Mann beobachtet babe: das entspricht tatsachlich seiner Stimmuncr

in all diesen Liedern bis zu dem ihren Worten unmittelbar vorausgehenden (Nr. 32), wo
er noch versichert hatte: sus muoz ich truren an den tot (III). — Mit dem Eingestandnis:

mir ist lieber daz er bite dann ob er sin sprechen lieze ninimt sie den Befehl laze eht

eine rede (30 II) wieder zuriick, allerdings nicht ohne den Ausdruck des Bedauerns. daM

er verliesen muoz sin arbeit (IV): ihn aber, das weifs sie schon, wird das nicht ab-

halten, denn er hat sich damit bereits abgef'unden: daz si da sprechent von verlorner are-

beii, sol daz der miner einiu sin, daz ist mir leit . . . doch gap ichz wol (24 IV; vgl. 7 II;

18 I; 19 III). — Ihre heimliche Liebe kommt auch in diesem Liede sewissermalsen seaen

ihren Willen zum Ausdruck; seine Lieder haben ihr hochgemiiete geweckt (II); er ist ein

guoter, ja ein lieber, guoter man (das.); seine Trauer miiete si (das.), und die Aussichts-

losigkeit seiner Bewerbung tut es noch jetzt {muet III); und seine Vorstellung, dala sie

immer in froiden gewesen sei und ihni die sorge iiberlassen habe (10 III), ist, wie ihre

Eingang.sworte zeigen. ganz irrig. Auch anderes. Er hatte einst manegen guoten man
beneidet, dal3 sie ihn gerne siht, durch daz er wol sprechen kan^) (8 IV): jetzt erfahrt

er aus ihrem Munde. wie grundlos solcher Neid war: jetzt ist er der guote man, und sie

rilhrnt seinen Gesang zunachst mit den Worten: so ivol als er mir sprach (IV) und stei-

gert dann dieses Lob, indem sie ihn fiber alle anderen stellt: Alle die ich ie vernam und

hdn gesehen, der keiner sprach so wol (V). Er hatte einst gemeint, dai diu tcip den

ungestiimen Bewerber eher liebten als den gesitteten: ich ensprach in (den iviben) nie

so ndhe me (20 III); jetzt vernimmt er von ihr das Gegenteil: der keiner sprach . . .

'I daS dieses hiten sich speziell auf das bi lif/eii bezieht, geht aus dem zum Terminus gewoidenen

Wort reilc hervor; ebenso aus ihren Worten der H'erke hin ich fri (II) und sit er niht erwerben Van

weder mieh noch anders niemen (V).

') vgl. auch Nr. 11 V min rede diiist noch (jar ein witit.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 6. Abb. 4
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von iviben nie so ndhen''-). — So verliilst sie denn in einem Punkte ihren friiheren

Standpunkt: das Redeverbot, das sie in Nr. 22 ausgesprochen, in Nr. 30 wiederholt hatte,

nimnit sie jetzt zuriick: mir ist lieber daz er bite danne ob er sin spxchen lieze (III) und

ganz am Schlusse: ich miios hosren sicaz er saget. Damit ist seine Forderung (25 VII): si

SfeJic imp enspreche 'sine', niemer me gesinge ich liet erfiillt. Aber freilich nur dem Buch-

staben nach; denn er hatte unter liet frohe Lieder verstanden, und die dazu notige Ge-

rautsstimmung hiitte ihm nur ihre Gewabrung geben konnen. Von der aber — und das

ist der Punkt, in dem sie fest bleibt wie zuvor {ives tvil er da mite beswceren mich daz

doch nimnier mac geschehen? 22 IV; in wil niht viinnen 30 V) will sie auch jetzt nichts

wissen {unde iedoch dar umbe niht daz ich welle minnen IV): sit er niht erwerben kan

lieder mich noch anders niemen^) sind ihre letzten Worte.

Nacb solcher Botschaft bleibt ihm nur die Klage. So beginnt denn seine Antwort

(Nr. 34) mit den Worten : Nu muoz ich ie min alten not mit sange niuwen unde Magen.

Auf dieses Lied hat die ganze Entwicklung seit dem Verbot in Nr. 22 hingearbeitet und

es ist auf die Aufforderung der Geliebten gedichtet : daher ist es das kunstvollste von

alien (s. Teil I S. 63 ff.). DaS es unmittelbar hinter ihre Botschaft zu setzen ist, zeigt

schon das Wortchen Nu an der Spitze^) sowie die Worte: ir gruoz mich vie, diu mir

gehot. Auch mit sange niuwen ist nicht absichtslos gesagt: denn es soil erinnern an

seine alte Bedingung (25 VII): si scelic tvip enspreche 'sine', niemer me gesinge ich liet*).

Ebenso steht der Dichter sonst iiberall in den friiheren Voraussetzungen. Mit den Worten

:

sol mir an ir guot ende ergdn . . ., so mac uns beiden Hep geschehen hat er den gegen-

wartigen Zustand im Auge, wo ^r von sorge und ungevelle bedriickt ist (Nr. 32 Schlufi)

und sie von ungendde und sorge (Nr. 33 Eingang). Wenn er hinzusetzt: die wil ich muot

von herzen hdn, so wird dieser Ausdruck durch 24 III {die tvil ich iemer gernden muot

zer werlte hdn) erlautert. Sie solle also nicht langer zogern, zu gewahren : sicaz si es ge-

lenget (jedes Hinausschieben), daz ist schade, wil si mich iemer fro gesehen. (Anspielung

auf ihre Worte: vert er wol und ist er fro, ich leb iemer deste baz 22 I). Damit sagt er

also, da6 ihm der muot von herzen allmahlich auszugehn drohe: das ist der schade (vgl.

min scJuide II). Und im folgenden begriindet er das naher: vor den Menschen, die die

Groise seines Leides nicht zu fassen verraogen, hiillt er sich in Schweigen ; und der Sommer

mit seinen Freuden lafet ihn (anders als einst, s. u.) teilnahmslos*). Das Alles liegt in dem

Satze swaz si es gelenget, daz ist schade, tvil si mich iemer fro gesehen beschlossen: auf

all das hat er also hingedeutet, als er das Lied Nr. 32 mit den gleichen Worten dest der

schade schlofe und hinzufugte: noch wdz i's me. — Als Grund, warum er vor der Welt

seinen Kummer verschweigt, gibt er auch an: siver uibes ere hiieten wil, der bedarf vil

schcener ziihte ivol; damit meint er wohl, es ware unpassend, wenn er sich iiber seinen

') das ungestiime Werben anderer (swer vert sere wuetende als er tohe 20 III) hat also bei ihr

nicht den von ihm vermuteten Eindruck gemacht. Statt dessen riihmt aie an ihm: do ich im die rede

verbot, done bat er niht mere (II) und ist gerade durch seine j(emerliche site ergriffen (III).

*) anders niemen kann sie sagen , weil sie genau weiS, dafi er nur fur sie lebt (s. .seine Worte

14 III; 23 I. Ill U9W.).

') ganz wie Nr. 81 (nach ihrer Botschaft Nr. 30) anhebt: S2)rtech ich nu daz mir wol gelitngen wcere.

*) sonst gebraucht er rede, reden, sprechen, sagen. ^) s. Teil I S. 64.
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Kummer verbreitete, da das wie eine Anklage gegen die Geliebte aufgefafit werden konnte

(s. 12 III sivas ich dar umbe swcere trage, da ensptiche ich niemer iibel euo, wan so vil daz

ichz Mage; noch deutlicher im Lied Nr. 35 I ich solte iu Idagen die meisten not niwan

daz ich von tviben libel niht reden kan). — Der lange Kummer (wm alien not uiid vil

lange I) liat ihn jetzt schon stumpf gemacht*): mir sol ein sumer noch sin zU ze herzen

niemer ndhe gdn : einst war das anders : da linderte die schone Zeit des Jahres noch sein

Leid (Nr. 25 III Icli bin der sumerlangen tage so fro daz ich nu hiigende warden bin), und

er empfand den Gegensatz zum Winter mit voUer Starke (das. VI In disen boesen un-

getriuwen tagen). Vorahnend hat er ein.st geklagt: mirn kome ir helfe an der zit,

mirst beidiu winter und der sumer alze lane (10 I): jetzt ist das eingetreten : ez nmoz

mir state ivinter sin: so rehte sivcere ist min gedanc. Dagegen hilft keine Teilnahme der

Menschen {die . . . hulfen mir ez klagen III), dagegen hilft kein Sieg des Sommers iiber

den Winter (waz hulfe danne mich ein strit, den er mit riuwen habe getdn IV), dagegen

auch nicht Blumenpracht noch Vogelsang {jo enmac mir riiht der bluomen schin gehelfen

fur die sorge min noch ouch der vogelline sanc^) das.): nur ihre helfe {ir helfe 10 I), wenn

sie bald kommt, konnte ihm noch einen heiles tac (I. IV) bescheren (statt dais er, wie seit

langer Zeit, s. wiederum 10 I, gar nicht wagt zu fragen 'ist cz tac?^). — Abgefafit scheint

das Lied im Friihling zu sein. Wenigstens passen darauf die Worte der letzten Strophe

wohl am hasten: llir sol ein sumer noch sin zit ze herzen niemer ndhe gdn . . . ivaz hulfe^)

danne mich ein strit den er mit riuwen habe getdn . . .? jo enmac mir niht der bluomen

schin gehelfen fiir die sorge min, und ouch der vogelline sane, ez muoz mir stcete winter sin.

Diese Zeitbestimmung fugt sich gut zu den sonstigen zeitlichen Voraussetzungen: Nr. 25 III

ist im Sommer entstanden, Nr. 30 stellt ihre Antwort dar, wird also wohl nicht all zu

lange darnach anzusetzen sein, in Nr. 32 III bezieht er sich auf Nr. 25 mit den Worten

zuriick: owe also langez klagen. So kann Nr. 34 sehr wohl in die Zeit des nachsten

Priihlings fallen.

Das folgende und wie ich glaube zugleich letzterhaltene Lied Reimars (Nr. 35) deutet

auf die letzte Botschaft der Frau mehrfach zuriick. Denn wenn er von den Frauen sagt

:

In ist Hep daz man si stateclichen bite, und tuot in doch so tvol daz si versagent (III),

so hat er dabei deutlich ihre Worte im Sinn: mir ist lieber daz er bite danne oh er

sin sprechen lieze (33 III), die er konibiniert mit ihrer friiheren AuSerung (30 II*): demst

also daz manz versagen sol. Und wenn er fortfahrt: swer ir htdde tvelle hdn, der . . .

spreche in wol. daz tet ich ie: nu kan michz leider niht vervdn, so kann er sich

wieder fur beides auf ihr Zeugnis berufen: so tvol als er mir sprach und der keiner

sprach so wol . . . von wiben hatte sie 33 IV. V von ihm geriihmt, aber hinzugefugt:

'I so dafi er die minne als n«we bezeichnet: ahnlich wie sie einst sie )«)»»u)(ie genannt hat, 22 V.

*) in einer gliicklicheren Zeit, die freilieh damals, als er Lied Nr. 10 dichtete, auch schon hinter

ihm lag, da war das anders: iemer an ilem morgen so trnste mich iler vogele sane (10 1).

') wenn der Sommer schon da ware, wurde er liilfet sagen (wie er Str. 11 helfent sagt) statt hnlfc

(vgl. den analogen Irrealis hulfen Str. III). Ware es aber noch Winter, so wUrde er von Blumen und

VOgeln kaura im Indikativ sprechen.

*) auch das Frauenlied 30 bezieht Reimar in seine Bemerkungen ein. Wenn er sagt (35 III): hei

wie manegen inuot und irunderlichc site si tougenliche in ir herzen tragent, so hat er dabei ihre

Aufierung (30 VI) im Sinn: wnnde ich was ril ungev;rm so gelancr arebeit als ich tniigenliche trage.

4*
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sin sptvhiu rede in sol liitzel tvider mich vervdn (V). Das Lied fallt also sicher nach Nr. 33.

Da nun der Platz unmittelbar nach letztereni dem Lied Nr. 34 gebiihrt (wegen des Nu
im Eingang wie auch wegen der Worte ir gruoz mich vie, s. o.), so mufi es als Nr. 35

angesetzt werden. — Von sonstigen Beziigen auf Vorhergegangenes merke ich noch an

:

der Anfang ist eine Art Gegenstuck zu ihren Worten : rat ein tvip, diu e von senender

not genas, mm leit und wcere ez ir, waz si danne sprechen ivolde (Nr. 33 I): er erklart, zu

solchem Rate nicht geeignet zu sein : Niemen seneder suoche an mich deheinen rat:

ich mac min selbes leit erwenden niht, und zeigt damit zugleich, wie sein Selbstvertrauen

durch den andauernden Milaerfolg seines Werbens noch mehr gesunkeu ist; denn in

Nr. 27 III hatte er noch gemeint, Anderu helfen zu konnen : und hete ein under mine

Mage, dem riete ich so, das es der rede wcere tvert. — Dafi er fortfahrt: nu ween ieman

grazer ungeliicke hat, und man mich doch so fro dar under siht, steht in Einklang

mit seinem Grundsatz : swer welle, daz er fro beste, daz eine (Leid) er dur daz under

(Freude) liden sol (Nr. 20 VI) und entspricht bis aufs Wort seinem friiheren Verhalteu :

und ich doch graze swcere hdn wan daz man mich fro drunder siht (Nr. 12 III). Der
Grund ist oiFenbar iiberall derselbe wie in Nr. 25 VI: nu muoz ich froide nwten mich dur

das ich bi der iverlde si. — Auch die Aufierung: ich solte iu klagen die meisten not,

niwan das ich von tviben iibel niht reden Tmn wird durch sein friiheres Benehmen bestatigt:

sivas ich dar iimbe swcere trage, da enspriche ich niemer iibel von, ivan so vil daz ichz

klage (12 III). — Da ist doch min schulde entriuwen niht so groz: dariiber, ob er iiber-

haupt schuldig ist an seinem Kummer, schwankt er. Im Anfang seines Werbens entlastet

er sie von dem Vorwurf der Schuld: Lide ich not und arebeit, die hdn ich mir selbe an

alle schult ('von ihrer Seite' ist doch wohl zu versfcehn, wegen der folgenden Verse) ge-

nomen 6 II; spater ist ^r der Schuldlose: Was mir doch hides unverdienet . . . und dne
schult geschiht 16 I, vgl. V und 17 IV; dann wieder nimmt er alle Schuld auf sich: ich

tumber lide senden Jcumber, des ich gar schuldic bin 19 VI, vgl. VII; und 27 IV halt er

sich wieder fiir schuldlos: waz si mir dne schulde doch langer tage geniachet hdt. So

wechselt die Stimmung je nach der augenblicklichen Lage. — als rehte unscelic ich se lone

bin: fast dieselben Worte wie 6 III seht, wie scelic ich se lone bin: vgl. 19 VII; 21 III:

25 VII; 32 II. — ich stdn alter froiden rehte hendebloz: mit bezug auf das vorhergehende

Lied Nr. 34, in dem ja gezeigt ist, dafi diu sorge iiber ihre Harte (32 III) nicht sein einziges

Leid ist, sondern dafi ihm auch die Menschen, Sommer, Blumen und Vogelgesang gleich-

giiltig geworden sind. Einstens, da hatte er wenigstens noch varnder froiden vil (6 I):

jetzt gebricht es ihm an jeglicher Freude. — Ich bin tump daz ich . . . ir des uil deheine

schulde geben: damit bringt er seinen Grundsatz: Ein vnser man sol niht se til . . . ge-

zihen (20 I) bei sich selbst zur Anwendung. — Ihre Schuldlosigkeit begriindet er mit

den Worten: sit ichs dne ir danc in minem herzen trage: das bezieht sich auf die Stelle

6 II: dicJce hdt si mir geseit das ichs lieze, in mohtes niemer zende Jcomen, unde tuot noch

Mute, SOS mich siht und auf ihre ganze spatere Zuruckhaltung. — Die Schluiworte: mir

machet niemen schaden wan min stcetekeit zeigen noch ein letztes Mai den Ha6 gegen die

staite, den der Dichter schon ofter empfunden und geaufiert hat: Sta'te hilfet dd si mac:

das ist mir ein spel: sin half mich nie (7 III); Si jehent daz stcete Si ein tugent, der andem
frowe. so wol im der si habe! si hdt mir froide in miner jugent mit ir . . . suht gebrochen

abe, das ich unz an minen tot nie mere si gelobe (20 III).
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B. Die Reihenfolge der Lieder Nr. 5—17.

Xaehdem im Vorhergehenden die Keihung der Lieder von Nr. 18 bis 35 in der durch

die Zahlen bezeichneten Folge erwiesen sein durfte, kann nunmehr die in mancher Be-

ziehung schwierigere Reihung der iibrigen dem Zyklus angehorigen Lieder behandelt werden.

An den Anfang aller erhaltenen Gedichte scheint niir Nr. 5 zu gehoren. Die Be-

rufungen des Dichters auf seine Aufrichtigkeit und auf seine Entschlossenheit, der Herrin

zu dienen, sowie das Gelobnis der Verschwiegenheit machen durchaus nicht den Eindruck.

als seien sie schon ofter wiederholt worden. Langere Dauer der gleichgiltigen Haltung

der Geliebten wird nicht beklagt, sondern nur erst als Moglichkeit erwogen : si weis tool,

sivie lange si mich biten kit, daz ichs dock der hitende bin (IH); tuot si inir se lange we,

so gedinge ich uf die sele niemer nie (V). Auch eine spatere Stelle kann man wohl als

Zeugnis verwerten, daS das Lied an die Spitze gehort: Nr. 23 I sagt der Dichter: got weis

icol, sit ichs erste sack, so het ich ie den muot da^ ich fiir si nie hein wip erkos. Das darf

man auf die Str. IV beziehen : Wart ie manne ein wip so Hep als si mir ist, so miiez ich

verteUet sin . . . got weiz wol den willen mm, wie hoh ez mir umbe ir hulde stat usw.,

zuinal die gleiche Beteuerung got iveiz ivol dem Bezug den Charakter eines Zitates gibt. —
Sonstige Beziige: den Anfang macht eine Bitte um Gnade: fro-we wis genadic mir; das

wiederholte er so oft, bis sie schlielslich fragte waz gendden si, der er da ger (Nr. 23 II). —
Die HofFnung: Wart ie guotes und getriuwes mannes rat, so hum ich mit froiden hin (III)

trostet ihn auch noch spater, nur griindet er sie, durch Erfahrung gereift, auf die Aus-

dauer: swer die (Kunst des Abwartens) gedultecUchen hat, der ham des ie mit froiden

kin (Nr. 25 VI). — ivie ndhen ez mir gat, ir lop, daz si umb al die werlt verdienet hat

(IV). Darauf bezieht er sich Nr. 13 II zuriick: Mich betwanc ein mcere daz ich von ir horte

sagen wies ein frouwe iccere diu sich schone hunde tragen. Auch diese Aulaerung empfiehlt

unser Lied fiir die Stellung an der Spitze der ganzen Keihe.

Gar kein Zweifel kann bestehen, dafi Nr. 6 wirklich in die unmittelbare Nachbar-

schaft gehort. Das erweist schon der Inhalt deutlich. Wenn er bekennt: dicke hat si

mir geseit daz ichz lieze, in miihtes niemer zende homen (II), so laSt sich das ofFenkundig

mit seiner friiheren Klage in Zusararaenhang bringen : si nimt miner swachen bete vil Meine

war (5 I). Sein Ausruf: Daz ich ir gediente ie tac, des enwil si mir gelouben niht,

owe (III) setzt die vorhergegangenen Versicherungen voraus: dock so wil ich dienen ir . .

,

und ich hdn ir gelobt se dienen vil (5 I. Ill) und pafat gut zu den Beteuerungen, daS er

nicht liige {Swenne ich si . . . betruge, . . . vdhe si tnich iemer an deheiner liige . . .,

so geloube niemer miner Mage, dar zuo niht des ich ir sage 5 II, und daz ich . . . ir

niemer umbe ein iport geliegen tvil III). — Auch Zitate finden sich : die Beteuerung unde

als ich ir nie vergaz (5 I) wird jetzt mit gesteigertem Nachdruck wiederholt: got weiz wol

daz ich ir nie vergaz (V); die Fortsetzung noch mir wip geviel nie baz bezieht sich deut-

lich auf 5 IV: Wart ie manne ein wip so Hep als si mir ist, so miiez ich verteilet sin. Auch
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got weiz wol war schon vorher (5 IV) verwendet. Und aus dem hypothetischen Satz : tuot

si mir ze lange we (5 V) ist jetzt die bestinimte Klage geworden: das tuot mir vil lange

we (IV).

Ebenso sind Nr. 5 und 6 auch in formaler Beziehung mit einander gleich enge

wie kunstvoll verbuiiden. Im ersten Teil dieser Uutersuchungen S. 16 wurde bereits die

Beobachtung Burdachs erwahnt, daJa die Strophen 5 III und IV beide mit Wart ie be-

ginnen : das Gegenstuck dazu liefert der Anfang von 6 IV mit iViie wart ; parallel stehen

(am Anfang vou Str. I und V in Nr. 6 die Worte Ich hdn) (s. Teil I a. a. 0.). Die An-

zahl der Strophen ist dieselbe, ihr Bau sehr ahnlich, s. u. in Abschnitt E.

Schliefilich — und das ist ein neuer Beweis, dafi die Lieder zusammengehoren —
hat Reimar in beiden tunlichst das gleiche Reimmaterial verwendet, wie die folgende Liste

zeigt (in der die Wiederkehr derselben Reimworter durch Kursive kenntlich gemacht ist):

6. 7

Nr. 5
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unsteeter man: daz was ich e; ebenso 14 III Als eteswenne mir der lip dur sine hcese

unstcete rdtet daz ich var und mir gefriunde ein ander imp. Es wird kein Zufall sein,

dafi diese Anspielungen sich durchaus in Liedern aus dem ersten Teil des Zyklus finden,

"o die Erinnerung an friihere Erfolge in ihm nocli frisch war und der Vergleich zwischen

einst und jetzt besonders nahe lag. — seht me scelic ich ze lone bin (III): Keimzelle fiir

das Lied Nr. 21 {Ich bin alter dinge ein scelic man wan des einen da man lonen sol, III;

vgl. audi Nr. 35 IV).

Mehr wegen der Ahnlichkeit ini Strophenbau als aus einem durclischlagenden Grund
lasse ich nun Nr. 7 folgen. Der Satz siver dienet da manz niht verstdt erinnert an die

vorhergehende Klage : das ich ir gediende ie tac, des enwil si mir gelouben niht (6 III). —
Mit dem Gedanken, den Dienst aufzugeben, spielt er voriibergehend hier: ich ween mich

sin gelouben wil wie, auch im Wortlaut sehr ahnlich, im folgenden Lied (8 I) : jd wcene

ich michs gelouben wil. Audi das waist beide Lieder in eine Zeit, wo seine Neigung noch

nicht so festgewurzelt war wie spater^). — Die stcete als Grund seines Leides (III) erhalt

auch spater Vorwurfe (20 III ; 35 V) ; ebenso erinnert der Vergleich mit kindes spil an

spatere Stellen (11 V nu ivil si mich . . . triegen als ein hint; 23 II tcete ez danne ein

kint . . ., dem solt ich wol wizen daz).

Die Lieder Nr. 5 und 6 zeigen den Dichter in persijulichem Verkehr mit der Ge-

liebten: Ich sprich iemer, swenne ich mac und ouch getar 'froive wis gencedic mir (5 I);

imde (si) tuot noch hiute sos mich siht (6 II). Fiir Nr. 7 hindert wenigstens nichts, das-

selbe anzunehmen. Anders in Nr. 8: Froide und aller salikeit het ich genuoc, der mich si

niht wan lieze sehen (III). Dieses Lied setzt also seine Abwesenheit voraus; dafi sie

keine ganz freiwillige war, darauf deutet die Wahl der Worte lieze sehen, s. 19 IV miner

ougen wunne Idt mich nieman sehen; diu ist mir verboten gar. Dabei hat das Verhaltnis

noch nicht sehr lange bestanden, denn er sagt: volge ichs lange (I), ez ist min tot.

Spater (12 III) erklart er: nu volge ab ich swie ich es niht genieze; erst noch spater (17 I):

Laze ich minen dienest so, dem ich nu lange her gevolget hdn. Vielleicht deutet der

Schlufi unseres Liedes: si engehwret niht und entet diz lange jar auf die Dauer eines

.Jahres; denn es ist doch zu verstehen 'hunc annum longum' und nicht 'hoc annos longos',

da in letzterem Falle wohl langiu jar sowie entet ez (st. diz) stunde. — Da6 man sie ihn

niht sehen lalit, steht in Ubereinstimmung mit Nr. 9 {herre got, gestate mir daz ich si sehen

miieze) sowie mit der Klage der Frau iiber sein fremeden (Nr. 10 V). Erst in Nr. 12 wird

wieder personlicher Verkehr vorausgesetzt (Wie kumt daz ich so wol verstdn ir rede und
si der miner niht? Ill, ein wille, den ich hiute hdn, der riet mir deich ir bcete IV); ebenso

im folgenden Liede Nr. 13: Si hat leider selten mine klagende rede vernomen . . . nie kund
ich ir ndher Jcomen') . . . manger zuo den frouwen gat und swiget alien einen tac und
niemen sinen willen reden lat; denn nicht seine Abwesenheit hindert ihn am Sprechen,

sondern die Anwesenheit Anderer. Daher kann er in dem Riickblick auf die Zeit, die

zwischen Nr. 13 und 14 zu verlegen ist, auch sagen : ich sach si, wcene ich, alle tage

1) Nr. 23 II klingt schon viel zweifelhafter.

2) ndher knmeii ist geistig zu verstehen, nieht kOrperlich, s. Nr. 23 II Min rede ist also ndhen
Vnmeii. Das beweiat auch die oben unmittelbar daiauf zitierte Stelle desselben Liedes.
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(Nr. 29 II). Aus dem selben Grunde filgt er Nr. 14 II gerne hinzu : tiriz oh ein wunder

Ixhte an mir geschiht, daz si mich etestvenne gerne siht?'^) Vor Nr. 17 erfolgt dann das

Zutrittsverbot (17 II Uzer huse und under dar in bin ich beroubet alles des ich hdn, froide

iind al der sinne min); 18 I redet er daher von dem boten, der ihm Leid bringt; 19 I

spricht er es offen aus: miner ougen wunne Idt mich nieman sehen ; diu ist mir verboten gar;

Nr. 19 II ist wieder von einem hoten die Rede; Nr. 20 IV dauert das Verbot noch imnier

fort, denn die Frau sagt zum boten: Spreche er daz er welle her, so bit in daz er verher

rede dier jungest sprach ze mir: so mac ich in an gesehen; auch der Ausdruck Nr. 23 III:

also hdn ich si verlorn ist darauf zu beziehen; ebenso im selben Liede der Satz: si enldt

mich von ir scheiden noch hi ir besten (IV) und das Bild von der Gendde, die inner/Mlj)

der tiir sich verborgen halt (V). Erst Nr. 25 IV. V gelingt es ihm, sie wieder zu sehen.

sogar ohne huote, aber nur eine vil hurze wile: vor Gliick versagt ihm die Sprache. Dais

dies nur ein Intermezzo war, darauf deutet schon der Wunsch (III: so mohte mir ein ivip

ir rat enbieten und ir helfe senden; denn diese Ausdriicke passen nur auf eine Botschaft.

nicht auf unmittelbaren Verkehr. So beklagt er denn auch Nr. 27 I noch, daz si min

niht nimet war. In Nr. 30 bleil)t die Frau dabei, dais er auf die rede verzichten solle:

da er dies nicht tun will (32 II), so ist ihm der Zutritt weiter verwehrt. Erst Nr. 33 III. V
fordert sie ihn auf, zu sprechen, erklart aber zugleich, da6 die rede keinen Erfolg haben

wird. Die beiden letzten Gedichte (34. 35) lassen nicht erkennen, ob ihm ein Wieder-

sehen beschieden war oder nicht. — Der Beziehungen zum vorhergehenden Liede ist schon

oben (zu Nr. 7) gedacht worden. Sonst ist noch die Stelle: Ich iveiz manegen guoten man
an dem ich nide daz si in so gerne siht (IV) von Interesse: noch Nr. 14 II bezeichnet

er es als ein Wunder, wenn ihm dasselbe zuteil wiirde (waz ohe ein wunder lihte an mir

geschiht, daz si mich eteswenne gerne siht?). Wenn er den Grund fiir diese Bevor-

zugung Fremder aber in der Sangeskunst so mancher Anderen findet {durch daz er wol

sprechen kan IV), so wird die Geliebte spater nicht miide zu beteuern, dafe er selbst diese

Kunst in hochstem Grade besitze (Nr. 33 IV so ivol als er mir sprach; das. V Alle die ich

ie vernam und hdn gesehen *), der keiner sprach so wol noch von iviben nie so ndhen). Trotz-

dem erklart er selbstbewufit: ivils aber eines rede vernemen, so liegent si et alle unde

hdn ich eine wdr. Man darf wohl vermuten, dais diese Provokation die gegenteiligen

Aulaerungen der Anderen hervorrief, von denen er spater wiederholt berichtet: 15 III si

jehent . . . diu rede si ein liige diech von ir sage; 16 II Die hohgenmoten zihent mich, ich

minne niht so sere als ich gebdre ein wip. sie liegent unde unerent sich. Auch seine be-

standigen Beteuerungen von der Wahrheit seiner Rede (zuerst Nr. 5 II vdhe si mich iemer

an deheiner liige) hangen damit zusammen.

Das folgende Lied (Nr. 9) gibt in einem Monolog (nicht in einer Botschaft an die

Geliebte) der Hoflfnung des Heimkehrendeu freudigen Ausdruck: liebe und froide steht an

seinem Eingang, froide an seinem Schlui. Dafi er abwesend war, zeigeu die Verse 4 f.

deutlicb : joch liez ich friunt da heime. ivol mich, unde vinde ich die wol gesunt als ich si

lie! Er bittet Gott. es zuzulassen, dala er si sehen miieze und nimmt damit den Wunsch

*) damit wflnscht er fiir sich das, worum er friiher andere beneidet hat: ich iceiz manefien guoten

mayi an dem ich nide daz si in so fjerne siht (Nr. 8 IV).

') s. daz si in so gerne siht in unserem Liede (Nr. 8 IV).
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des vorhergehenden Liedes (8 III): der mick si niht wan lieze sehen wieder auf. — Das

Bild vom Falken, das hier gebraucht ist, dient spater (Nr. 19 VIj dazu, das Ziel seiner

Wunsche, das hier damit deutlich verbunden ist, verhullend zu bezeichneii, s. o. S. 13

Anm. 1. Die Jahreszeit, in der das Gedicht entstanden, war wohl der Winter {pivol mlch

danne 1anger naht ! ivie Icunde tnich verdriezen?).

Aber die Feme verkleinert die Schwierigkeiten, und die Sehnsucht idealisiert die Dinge

dieser Welt. Das erfahrt audi der heimgekehrte Dichter. In Lied Nr. 10 gibt er seiner

Trauer dariiber Ausdruck. Hatte er zuvor (Nr. 9) gewahnt. dafi er alle ir swcere hiieze

und dais er, oh si in dcheinen sorgen si (natiirlich iiber seine Abwesenheit), . . . ir die

geringe, und sie ihm auch die seinigen, so muM er jetzt erkennen, daft diu Liebe ihre fahrende

Habe (Leid und Freude)') so verteilt hat, dafi nur er in den sorgen ist, wiihrend sie ie

mit froiden lebte^). So hat derselbe muot, der sich in Nr_ 9 noch se frdiden sivinget, jetzt

nur srjmden in sich aufgenonimen. Hatte er friiher damit geschlossen, dalA ihn selbst die

lange naht (also der Winter!)') nicht verdriezen konnte, wenn er bei ihr weilte, so bangt

ihni jetzt vor dem Anbruch des sommerlichen*) Tages (Eingang und Schluts von Nr. 10):

deshalb endet er die Str. I auch mit den Worten : mirst beidiu winter und der sunier

alze lanc^). Die langere Trennung von ihr wird in Nr. 10 ebenso vorausgesetzt wie in

Nr. 9: Im ist vil wol, der mac gesagen daz er sin Hep in senenden sorgen lie . . . suie

lange ich tvas, so leit si dock daz ie (10 II); tibereinstimmend in 9: wol mich imde vindc

ich die wol gesunt als ich si lie. ob si in deheinen sorgen si . . .

Da6 der Dichter sich in seiner Beurteilung der Geliebten und ihrer Empfindungen

vollkomnien irrt, zeigt ihre Strophe (Nr. 10 V), dereu enger Zusanimenhang mit seinen

Strophen des gleichen Tons in Teil I S. 17 f. bereits dargelegt ist. Sie empfindet vielmehr

genau so, wie er im Heimkehrlied Nr. 9 : seine Vorau.ssetzung, dais sie swcere habe und

in deheinen sorgen si (9, Z. 12 f.) war ganz rich tig: Owe triiren unde klagen . . . die swcere

. . . min not. Wenn er hofite, alle ir swcere zu biie.:en und zu geringen (9, Z. 12. 14),

so ruft sie aus: wie sol mir din (des trurens) mit frdiden warden buoz und bekennt: die

swcere enivendet nieman, er entuoz. Und sein Wunsch nacli der langen naht (Z. 16) ist

auch der ihre: daz er mir nahen laege. Aber sie auLiert ihre gelieimen Wiiiische nur in

einem Monolog, er erfahrt von alledem nichts*"). Daher milaversteht er ihre Haltung, die

') da6 diese unter dem oarnden t/uot zu verstehen sind. zeigt das Folgende. Vom Leid {^chade

Z. 2) hat er mehr als recht empfangen; darum ist er in den sorgen (Z. 9). Sie dagegen hat alle frnide

erhalten (si was ie mit froiden Z. 8).

') oh si in deheinen sorgen si (9) wird jetzt mit Wiederholung des Wortes sorge als unrichtige

Voraussetzung erklart: Im ist vil wol. der mac gesagen daz er sin Hep in senenden sorgen lie. so miio:

ah ich ein anderz Mnqen: ich gesach ein leip ndch mir gelruren nie (10 II).

') da6 der Winter gemeint ist, ergibt sich auch darau<3, dafi die Strophe 35, 20, die den Satz nivoi

mich danne lunger naht! fast mit denselben Worten enthalt (Schmidt S. 38), diese Jahreszeit voraussetzt.

*) denn dafi er den Sommer vor Augen hat, ergibt sich aus dem Hinweis auf den vogele sane (10 I).

•'') iiber die Fortentwicklung dieses Motivs und des vom rogele sane s. o. S. 27.

^) also ganz dasselbe Motiv wie spater in ihrem aus Monolog und Botschaft gemischtem Liede

Nr. 22, s. 0. S. 12.

Abh. d. philos.-philul. n. d. hist. Kl. XXX, 6. Abh. 5
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ihm gegeniiber wohl ganz anders war^), so sehr, dala er erklart: si ivas ie mit froiden,

wiihrend sie in VVahrheit nichts tut als trurcn unde klagen^), und da6 er ihr die triuwe

abspricht (10 III), wahrend sie von ihm sagt: den ich mit triuwen meine. Da aber auch

sie seine Empfindungen nicht kennt (Nr. 9 ist ja auch eiu Monolog), so ist das Mifiver-

stehen gegenseitig^). Ihn verhindern Schiichternheit und aulsere Umstande*) zu sprechen,

sie ihr weibliches Zartgefuhl. Daher weiis keines von dem ivillen des anderen; so klagt

er im folgenden Liede (Nr. 11 III): Weste ich ivaz ir wille ivcere, daz toete ich: nu enweiz

ichs niht, und ebenso lauten ihre Worte (Nr. 12 II): tat er mir noch den ivillen schin.

Darauf erklart er endlich : so gewinnet mir ir hulde wol ein wille den ich hiute hdn. der

net mir deich ir hcete (Nr. 12 IV). Aber er kommt wieder nicht dazu, dies auszufuhren;

den Grund gibt er im anschliefienden Lied (Nr. 13 IV) selbst an: maneger mo den frouwen

gat und siviget alien einen tac und anders niemen sinen tvillen reden Idt. Dariiber ver-

breitet er sich in einem spateren Ruckblick, in dem er sich einen ^agen nennt, noch aus-

fuhrlicher (Nr. 29 II).

Das Unbehagen, das ihm sein Ungeschick im Werben bereitet, kommt in Nr. 11

zum Ausdruck: Ich enbin von minen jdren niht so wise daz ich wol kiinne wider si ge-

hdren. Ganz analog ist ihre Unzufriedenheit mit ihrer Haltung (Nr. 12 I): tvan het ich

tcisheit unde sin, ich teeie gerne wol. Sein Seufzer: Waz ich dulde an minem libe, daz

mich niht gehelfen mac (II) wird durch Nr. 6 erklart, wo er alle Sorgen aufzahlt, die

sie ihm bereitet, sowie durch Nr. 10, wo er klagt daz es mir niht ze helfe komen mac

(I). 'Wenn ich wufite waz ir iville wcere, daz tcete ich . . . swaz dar umbe mir ge-

SchihV fahrt er in Str. Ill fort und deutet damit voraus auf das nachste Lied (12 IV),

worin er sagt: . . . ein wille den, ich hiute hdn. der net mir deich ir bcete . . . nu wU

ichz tuon swaz mir geschiht. Auch die Einschriinkung, die er hinzufiigt, fine daz ich

si verbcere. ich verlobe si niemer tac (III), erscheint im Folgenden: ein reine . . . wip

Idz ich so lihte niht (12 IV). Was unter dem muoten in seiner Bitte: si sehe des ich

hin zir da muote, daz si mir daz gebe (III) zu verstehen ist, zeigt das Lied 19 IV, wo

sein wilder muot . . . muotet des er kiime ivirt gewert, wie ein valke (d. i. wie der valke

in Nr. 9).

Nr. 12. Die Frauenstrophen. Wieder haben wir einen Monolog (wie auch bei seinen

Strophen des gleichen Tons) vor uns. Die Frau fiihlt sich unsicher: der eine hazzet es,

wenn sie ein hohez herze tragt und wolgemtiot erscheint (das ist die neidische Gesellschaft,

die ihr Liebesfreude nicht gonnen will, s. Teil I S. 20 f.); der andere (das ist der Dichter

und die auf seiner Seite stehen, s. das.) findet, dais Frohsinn ihr zur Ehre gereiche (I).

1) wie sie ja auch sich selbst gesteht: sin fremeden tiiot mir den tot, wahrend sie spater (22 V)

dem Boten des Geliebten erklart: des er fiert (also gerade das, was sie hier wiinscht: daz er mir nahen

leege), daz ist der tot.

*) wieder ein Zeichen, wie sie sich im Monolog anders gibt als in der Botschaft (Nr. 22 11 Frdge

er tvie ich viich gehabe, gich daz ich mit froiden lebe). Durch eine ahnliche Botschaft wird er auch

oben ii-regefiihrt worden sein.

') daher kann sie noch viel spater (22 III) in blo6 bedingter Form sagen: meine er n-ot mit triu-

wen mich, ganz el)enso, wie er hier (10 III) der triiiwev nnderhalp entbehrt.

*) so die Abwesenheit (Nr. 9); sonstige Verhinderung (Nr. 8 III); die Anwesenheit Fremder (Nr. 13 IV).
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Von dem Geliebten, der ihr ein teil gedienet hdt^), hat sie schon viel Ruhmendes gehort.

Aber Gott, der allein ihm ins Herz seheii kann. moge sie beraten; denn sie besorgt, dafi

erz mit valsche meine. Sie fiihrt fort: twt er mir noch den ivillen schin (s. zuvor Nr. 11 III

seinen analogen Wunscb: iveste ich was ir wille w<ere), dann solle er unumschrankt iiber

alles, was sie hat, gebieten^). Dafe er es mit valsche meine, ist noch viel spater ihre Sorge

(22 III sagt sie zweifeind: 7neine er tool mit triuiven mich); obwohl er bereits Nr. 5 II

valsche rede und liige feierlich von sich gewiesen und eben zuvor (11 IV) wie in Vorah-

nung ihrer Zweifel erklart hatte: das wil ich ouch ienier meinen getriuweltchen unde

tool. Sie hat eben keine deutliche Bekundung sines mllen.

Seine Strophen. Da beide Telle in Monologen sprechen, so reden sie aneinander

vorbei. Mit wie grofsem Geschick Reiniar die beiden Monologe trotzdem innerlich zu ver-

binden verstanden hat, ist in Teil I (S. 20 f.) gezeigt. Seine ersten Worte kniipfen an

seine letzten ini vorhergehenden Lied Nr. 11 an. Dort hatte er gesagt: min rede diust

noch gar ein wint. Hier fragt er nach dem Grund: Wie kumt daz ich so ivol verstdn ir

rede und si der miner niht?^) Er bekennt es nicht zu wissen, weil er ja doch groze

sware habe (die ihr also genugsara die Aufrichtigkeit seiner Liebe bezeugen konnte; das

richtet sich gegen ihre Befiirchtung, daS erz mit valsche meine, Str. II). Der Beisatz: tvan

das man mich fro drunder siht (worthch ebenso 35 I) deutet darauf bin, dafi seine zur

Schau getragene Frohlichkeit ihr den Verdacht, dais er valsche Ab.sichten hege, geweckt

hat. Sie nimint ihm al.so genau ebenso diese Frohlichkeit tibel, wie er es ihr gegeniiber

getan hatte*); und doch war die frohe Haltung offenbar in beiden Fallen nur der Gesell-

schaft zuliebe angenommen ^) ; denn in Wirklichkeit war sie tiefbekiimmert, und er ist es

noch immer (s. ihren Monolog 10 V; seine swcere iiberall, auch 12 III seibst). — Sein

Entschlui: nu volg ah ich, swie ich es niht genieze erinnert an Lied 8 I: volge ichz

lange, ez ist min tot (vgl. spater 27 V tugende, den ich volge unz an daz zil). — Sivaz

ich dar iimbe swcere trage, da enspriche ich niemer ubel von: dieser Zuriickhaltung

bleibt er bis zum Schlusse treu : ich solte iu Mageii die meisten not, niwan daz ich von

wiben Ubel niht reden kan (35 I). — In seiner zweiten Strophe (12 IV) fait er ganz

plotzlich (wille den ich hiute hdn) den Entschlufi, um sie anzuhalten, seibst auf die Gefahr

hin, dai siz zurnde. Ihr zurnen sieht er richtig voraus: Nr. 17 III horen wir ihre auf-

geregten Worte, die er selb.st unmittelbar darauf in Str. IV. V als zurnen und zorn be-

zeichnet. Aber das ist spater: einstweilen kommt er, wie wir aus dem unmittelbar an-

schliefietiden Lied Nr. 13 erfahren, gar nicht dazu, seinen Entschluia, auf den sie doch nur

wartet (tcet er mir noch den willen schin 12 II), auszufuhren.

^) damit zeigt sie, daS seine friihere Klage (6 III Daz ich ir rjedieiite ie tac, des enwil si mir

gelouben niht, oioe) grundlos war; vgl. auch 7 II.

*) damit, dafi sie ihm auch ihren Up verheifit, streift sie den Wunsch iliies friiheren Monologes:

daz er mir nahen liege 10 V.

') erst spater (23 II) kann er riickschauend berichten: Min rede ist also nahe komen, dazs erste

fraget des waz genaden si der ich da ger. Der Zeit nach fallt diese Frage zwischen Nr. 16 und 17, s. u.

*) si was ie in fruiden war sein Vorwurf 10 III.

") beziiglich seiner FrOhlichkeit wird es durch seine spatere Aufierung (25 VI) erwiesen: nu muoz
ich froiden naeien mich, dur daz ich bi der werlde st. — Auch ist das Verbum sehen an beiden Stellen

gebraucht, um das Aufierliche der Fri5hlichkeit, den Schein, zu kennzeichnen: sie sagt: und si mich

wolgemuoten sehent (12 I) und er ebenso: «(i» das man mich fro drunder siht (12 III).

5»
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leh wil allez gdhen euo der liehe die ich hdn beginnt Lied 13: damit sagt der Dichter,

dali der Entschlufi (wille), den er im vorhergebenden Lied gefaijt hatte, ihn bestandig

(allez) zu ihr hintreibt. In vollkommener Ubereinstimmung steht die Bemerkung in seinem

Riickblick (Nr. 29 II): ich sack si wcene ich alle tage. Ebenso entsprechen die weiteren

Angaben in diesem Riickblick gauz den hier vorausgesetzten Verbaltnissen. Wenn er dort

sagt: daz mich des iemer ivunder hat, daz ich niht redete sicas ich wolte (a. a. 0.), so

pafst das ausgezeichnet zu 12 IV ein wille . . . der riet mir deich ir hcete . . . nu wil

ichz tuon; und wenn er darauf fortfahrt (a. a. 0.): ais ichs heginnen underidlen solte,

so siviget ich deich niht ensprach, so erklart sich der Ausdruck solte aus den uns bereits

bekannten Umstanden: weil sie es erwartet (teet er mir noch den willen schin 12 II) und

er sichs fest vorgenommen hatte {nu tvil ichz tuon, swaz mir geschiht 12 IV). Der Grund

seines Schweigens ist seine Schiichternheit {ein zage sagt er von sich im Riickblick 29 II);

sie drijckt auf ihn, weil er genau wei6, daz nie man noch Hep von ir geschach^) (Riick-

blick a. a. 0.), und weil er, wie wir aus unserem Lied Nr. 13 erf'ahren, nur schwer die

Gelegenheit zu unbefangenem Verkehr mit ihr findet. Er will zwar allez zu ihr gdhen,

aber es ist niender ndhen, daz sich ende noch min wdn (offenbar die Hoffnung, mit ihr

vertraut sprechen zu konnen und dadurch Erhorung zu finden*). Denn maneger zuo den

f'rouwen gat und stviget alien einen tac und anders niemen sinen willen (s. ein wille . . .

deich ir bate 12 IV) reden Idt (13 IV). Deshalb klagt er in derselben Strophe: Si hat

leider selten mine klagende rede vernomen: . . . nie kund ich ir ndher Iconien^). Gleich-

wohl bleibt er bei seinem Entschlula: dock versuoche ichz alle tage (I). — Von sonstigen

Beziigen merke ich an: die Versicherung: Sivaz in alien landen mir ze liehe mac ge-

schehen, daz stut in ir handen, anders niemen nil icJis jehen (III) wiederholt. was er

bereits 11 IV beteuert hatte: Ez ist allez an ir einen swaz ich froiden haben sol. Und
wenn er sich dafiir, daS er sie in seinem Herzen Hep habe, auf Gott beruft: daz iveiz er

wol dem nieman niht geliegen mac (das.), so ist das wie eine Antwort auf ihre Bitte zu

Gott im vorigen Lied (12 II): der im inz herze lean gesehen, an des genade suoche ich rat,

daz er mirz rehte erscheine.

Da er nicht dazu kommt, mit ihr ungestort zu sprechen (s. das vorhergehende Lied),

so ist er auch weiterhin auf seinen Gesang angewiesen. Im Lied Nr. 1-4 (dessen Stellung

unmittelbar neben Nr. 13 auch durch die Polemik Walthers erwiesen wird, s. den Teil III

dieser Untersuchungen) beteuert er aufs neue, dais er es nicht, wie sie 12 II fiir moglich

gehalten hatte, mit valsche meine; daher sagt er: ich bin ir doch mit tritiiven stcetecli-

chen hi II und schildert in Str. Ill, wie tapfer er den Versuchungen seiner unstcete wider-

steht. Zugleich erfleht er fiir seine Worte, die sie nicht verstanden hat, so date seine

rede noch immer gar ein wint war (12 III und 11 V) als einzigen Lohn ihren Glauben

') vgl. 8 IV si eiigehocret niht.

-) vgl. 29 III (ira Riicltblicli auf diese Periode seines Verhaltnisses) do to and e ich ie si wolte ez

wenden: bat ich si noch, ich kunde ez niht verenden.

^) audi 20 III beliennt er noch resigniert: ich ensprach in nie so ndhen nu'. Erst spater (23 II)

erreiclit er wenigstens soviel, dafi sie nach der Art der von ihm ersehnten genade fragt: Ilin rede ist

also ndhen Isomen usw. Aber noch spater (33 V) gesteht sie ihm zu, da6 keiner, den sie je horte und
sah, von wihen nie so ndhen gesprochen habe.
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(Str. IV si yelonet mir mit Uhten dingen wol: geloube eht mir, sivenn ich ir sage die not)

uiui betont gegeniiber ihrem Zweifel an seiner Dienstwilligkeit (6 III Daz ich ir gc-

diente ie tac, des enwil si mir gelouhen niht, owe) seine unbedingte un<l ausdauernde Hin-

gabe mit Worten, die darauf deutlich Bezug nehmen: ein Hep . . . dern ich ze dienste

muos sin geborn (Str. Ill); Swaz^ jure ich noch ze lebenne hdn, swie vil der iccere, irn wurde

niemer tac genomen (Str. IV). — Das ungestorte Beisammensein wird ihm noch immer
wie im vorhergehenden Lied (13) nicht gegonnt: darauf deutet nicht blola der Ausruf und
wcere ez al der welte zorn in Str. Ill (vgl. zu dieser Deutung die Stelle 25 IV Ich sach

si, wcere ez al der welte leit: hier ist beides: Beisammensein und Arger der Welt ver-

bunden!), sondern auch der Ausdruck in Str. V Und ist daz mirs nun scelde gan deich

ah ir redenden munde ein kiissen mac versteln, denn redende kann hier nur bedeuten 'im

Gesprach', also bei personlicher Aussprache*). — Schliefilich wird auch Str. II so zu ver-

stehen sein: waz oh ein wunder lihte an mir geschiht daz si mich cteswenne gerne siht?^)

Lied Nr. 15 besteht fast nur aus der Polemik gegen Walther; dadurch wird auch

seine Stelle in der Reihe der iibrigen bestimnit; s. Teil III dieser Untersuchungen.

Das anschlieSende Preislied (Nr. 16) ist, wie oben S. 8 bereit-s gezeigt wurde , Rei-

mars rede, zugleich nach seiner zweimaligen Versicherung daz heste daz ie man gesprach

(Nr. 21 IV: 23 I). Es hat die Geliebte soweit bewegt, da6 sie fragte, was fiir eine gendde

er denn eigentlich verlange (23 II). Diese Frage wird wohl durch die Worte: du gist al

der werlde hohen muot: wan maht ouch mir ein liitzel froiden gehen (Str. Ill) hervor-

gerufen worden sein. Allerdings hatte er die Antwort schon deutlich genug in der ersten

Strophe unseres Liedes gegeben: ichn gelige herzeliehe hi, son hat an miner frdide nieman

niht. Aber gerade de.shalb setzt er im spiiteren liiickblick aui diese Zeit auch hinzu:

wil si des (was fiir eine gendde ich verlange) tioch niht hdn vernomen, so nimt mich

rounder usw. (23 II). Wenn sie durch das Preislied soweit ergriffen wurde, jene Frage

zu stellen, so begreift sich das aus seinem Inhalt leicht. Es dient dazu, ihn sowohl vom
schaden (von seinem Liebesleid) als auch vom S2)ot (von seiten der Menschen*) zu befreien.

Beide flieSen aus einer Quelle: dais weder die Geliebte noch die Welt an die Aufrichtig-

keit seiner Worte glauben. Daher betont er sie in diesem Liede mit so besonderem

Nachdruck (s. namentlich den SchluS). Diese Beteuerungen uberzeugen sie eudlich, wie

grundlos ihre Befurchtung, daz erz mit valsche meine (12 II), gewesen ist, und so konimt

seine rede (die ihr friiher ein bloSer Hauch — wint — war, 11 V, und die sie nicht ver-

stand, 12 III) ihr nun wenigstens soweit nuhen, dai sie sich auf nahere Fragen einliilst.

— Auch das scheinbar ganz allgemein gehaltene Lob auf die Frauen (Str. Ill) enthiilt

daneben doch einen sehr geschickten Appell an die Geliebte*). Man beachte nur die

Voraussetzungen, an die er sein Lob kniipft: siv't duz an rehte giiete kerest (was sie

bisher ihm gegeniiber nicht getan hat) und swes du mit triuwen phligest (wiihrend ^r

klagen muljte: swie liitzel ich der triuiven mich anderhalp verstun 10 III). Dies mag ein

*) womit 8ich die Bedenken Pauls S. 536 erledigen; s. auch schon Vogt z. St.

*) zugleich wieder ein deutlicher Bezug auf ein friiheres Lied (Nr. 8 V), in dem er das anderen ge-

neidet hatte: Ich weiz manegen guoten man an dem ich nide daz si in so yerne siht.

^) wie er auf dieaen spot in unserera Liede evwidert, dariiber s. Teil IIL

*l s. auch Teil I S. 25.
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weiteres Moment gewesen sein, das sie veranlafite, aus ihrer Zuriickhaltung etwas herauszu-

treten. — Von sonstigen Beziigen niit anderen Liedern erwiiline ich noch folgende: die

fri'imt verdriuzet miner Mage, des man ze vil gehceret, dem ist allem so (Str. I). Daraus

zieht er spater (Nr. 27 II) die Kon.sequenz und schweigt: ich weiz vil wol waz mir den

schaden gemachet hat: daz ich si niht verhelen hunde swaz mir war. des hdn ich ir geseit

so vil daz si es niht mere hceren wil: nil swlge ich, nachdem er in der Zwischenzeit

(Nr. 23 III) noch einmal dieselbe Erkenntnis ausgesprochen hatte: ich weiz wol waz mich

hut hetrogen: da seite ich ir ze gar sivaz mir leides ie von ir geschach. — Seine Bemer-

kung: mir ist eteswenne wol gewesen (Str. II) steht mit sonstigen Hinweisen auf eine friihere

und glucklichere Liebe in Einklang (s. bes. Nr. 6 I und 23 I). — Mit der Beteuerung,

dafs er sie vor oiler werlde liebe (Str. V) , wiederholt er nachdriicklich sein friiheres Be-

kenntnis: daz si mir lieher si dan elliu ivip (Nr. 15 II).

Die Ant wort auf die nun von ihr gestelite Frage nach der Art der von ihm er-

hoiften genade gibt er bei einer Zusammenkunft mit der Geliebten miindlicli. Dies

geht aus dem spateren RUckblick auf diese Zeit hervor: sol mich das verjagen, daz ich si

sach und ouch dar under ihtes hdn gegert daz ich solte hdn verswigen (Nr. 19 VII). Der

Inhalt seiner Ant wort ist durch das spatere Eingestandnis, dafi er sein Verlangen besser

verschwiegen hatte, geniigend angedeutet, ergibt sich ubrigens auch aus dem Bilde mit

dem Falken (Nr. 19 VI), das im Anfang von Nr. 9 ebenso gebraucht und am Schlusse

dieses Liedes naher erklart war. Diese Antwort bestand also in einer erneuten und offen

ausgesprochenen Bitte um hi ligen, wie er sie friiher in Liedern (Nr. 16 I; s. auch den

Ruckblick 19 V und die spatere scherzbafte Einschrankung auf die Probenacht 18 VI)

vorgebracht hatte. Die Kiihnheit, die ihn zu solchem Freimut trieb, entschuldigt er hinter-

drein (21 VI) mit seiner froide (ich was miner froide dn teil ze fri): den Grund dieser

frdide wird man wohl darin finden diirfen, dafi sie ihm mit ihrer Frage nach seinen

Wiin-schen das erste Anzeichen von Entgegenkommen gab.

Diese Freiheit wird ihm von ihrer Seite iibel verdacbt: der Zutritt wird ihm ver-

boten. Das geht hervor aus seiner Klage Nr. 19 I miner ougen vmnne Idt mich nieman

sehen; diu ist mir verhoten gar; ebenso aus der spateren Alternative der Geliebten Nr. 22 IV
Spreche er daz er welle her, . . . so bit in daz er verber rede dier jungest sprach ze mir:

so mac ich in an gesehen^). Da6 auch das Gerede der Leute sein Teil beitrug, dieses

Verbot herbeizufiihren, wurde bereits oben S. 12 dargelegt; ebenso (S. 10). wie er sich

bemiiht, diese Verdachtigungen zu entkraften.

Seine erste Antwort auf dieses Verbot ist eine heftige Anklage gegen sie*) (Nr. 17).

Sie beginnt mit einem so, das im Liede selbst keine Erklarung findet, wohl aber in den

unniittelbar vorhergegangenen Umstanden: Laze ich minen dienest so*), . . . sone wirde ich

*) 8. auch Nr. 23 IV si enldt mich bi ir besti'm.

') spater spielt er darauf an und bezeichnet seinen damaligen Zustand als zorn (20 II sol nu diti

triuwe sin verlorn, — verlorn eben wegen des Zutrittverbots — son darf eht nieman ininder nemen, hdn
ich undencilen lie in en zorn).

') der ganze Satz deutet voraus auf den Anfang des folgenden Liedes Nr. 18: . . . daz min ver-

lamer dienest mich so selten riuivet.

I
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niemer fro. Er wirft ihr Gewalttatigkeit vor (zweimal gewalt% Str. I. IV) und erklart

dies nalier damit, dafi sie ihn all seines Besitzes beraubt habe, wobei der Ausdruck U^er

huse (II) deutlich genug aut' das Zutrittverbot anspielt. Demgegeniiber beruft er sich auf

sein reht (das.), das er, falls sie leugnet, beweisen wird.

Sie weist seine Drohungen stolz zuriick (17 III): ich wart noch nie von im gejaget

(wie ^r von ihr durch das Zutrittverbot verjaget ward: s. seine spiitere Klage 19 VII: sol

mich daz verjagen dae ich si sack und . . . ihtes hdn gegert); s. o. S. 8. — Ich bin so

harte niht verzaget, . . . hestdt er mich, in dtmhet min einer Up ein games her: diese

Worte haben sich ihm tiet' eingepragt. Sie rufen spater sein schmerzliches Bekenntnis

hervor: ich iveiz bi mir (aus eigener Erfahrung!) daz ein sage unsanfte ein sinnic wip

hestdt (Nr. 29 II). — Diese aufgeregte Rede ist ihr erster zorn (von ihm in den beiden

anschlielaenden Strophen so bezeichnet) {zorn V; zurnde IV). Von ihrem niutven zorn

wird er spater (23 III) ausdriicklich geschieden.

Der Dicbter tritt in Str. IV den Beweis t'iir seine Behauptung trotzdem an, schlieljt

aber in Str. V docb mit der Versicherung, ihr nach wie vor dienen zu wollen.

Der weitere Verlauf (von Lied Nr. 18 an) ist bereits obeu unter A (S. 9 S.) be-

sprochen worden.

C. Zusammenfassung.

Aus den bisherigen Darlegungen ergibt sich, dafi einzelne uber den Rahmen des

Liedes, in deni sie sich finden, hinausragende Ausdriicke und Motive keineswegs wilde

Schofilinge sind, die ins Blaue wachsen, sondern Zweige, die in einem benachbarten Lied

ihre Wurzel haben. So haben sich uns manche Stellen ganz ungezwungen erklart: Laze

ich minen dienest su und ich wart noch nie von im gejaget, beides in Nr. 17; so der

plotzliche Optimismus, der sich in Nr. 26 in den Worten iiulaert: nu wand ich geniezen

aller miner tage; so das geheimnisvolle noch weiz i's me am Schluls von Nr. 32.

tjberhaupt erhalten im Zusaramenhang der Lieder vielfach auch die kleinsten Worter

erst ihren bestimmten Bezug. So z. B. viele nu: Wd nu getriuwer friunde rdt? fragt

Reimar (IS III) und zielt mit dem nu auf den ersten Ausbruch ihres Zornes und das Zu-

trittverbot (17 III). Ebenso mit dem weiteren nu in den Siitzen joch wmne ichz nu ge-

lauben niuoz und nu bin ichs vil unsanfte worden inne (das.). Auf denselben Anlals deuten

die nu in 20 II sol nu diu triuwe sin verlorn und 21 V waz der siner froide an mir mi

siht. — si wil nu daz ich si der rede gar begebc klagt er 23 III: er meint ihre Botschaft

Nr. 22, die er soeben erhalten; ebenso Sprcech ich nu da.: mir wol gelungen wcere 31 I,

wo sich das nu auf ihre vorhergehende Botschaft Nr. 30 bezieht; und ebenso auch noch

34 I ^M muoz ich . . . min alien not . . . Magen: wieder nach Empfang einer Botschaft,

Nr. 33, auf die auch die nti in 35 II Sprcech ich nu des ich si selten hdn gewent und 35 III

nu kan michz leider niht vcrvdn zuriick weisen').

*) liber die juristiache Terminologie s. Burdach S. 45 f. 122. 215.

*) woraus sich ergibt, da6 das nu 16 V wirklich, wie Teil I S. 26 Anra. 4 angenommen ist, voile

Bedeutung hat: 'jetzt noch, wo ich dies Lied gesungen'.
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"Was von so kleinen Worten gilt, gilt erst recbt von Wiclitigerem. Wo immer der

Dichter vou rede oder zorn (dem ihrigen oder seinem eigenen) oder von liaz, von trbst

oder wan, vou gewdlt oder leit spricht, steht immer eine ganz bestimmte Anschauung da-

hinter, ein real gedachter*) Anlals, was nach den vorhergegangenen Darlegungen wohl

keines Beweises mebr bedarf. Wo er eine Angabe maclit, wird sie durch ein friiheres

oder spateres Lied bestatigt: er sagt er babe gesworn (15 II), und er bat es getan (doch

swer ich des 14 I); er sagt, wie unsanfte ibm zumute sei (20 V), und bestatigt es, indem

er im nacbsten Liede erklart: uirt mir sanfter itit, ich sage ouch daz (21 I); er beteuert,

nur wan dne trcesten zu besitzen (26 II), und spricbt im folgenden Lied in der Tat von

seinem hlozen wan (27 I); er ist entscblossen, kein frobes Lied mebr zu singen (25 VII).

und begriindet gleicb darauf, warum er nun nicbt mebr singen konne (27 I); er wiinscbt,

vou ibr ein wort zu boren, wie er es ibr vorsprecbe (27 II), und er spricbt ibr das ivort

'jd' augenblicklicb vor (28). Ebenso aut'merksam acbtet er auf ibre Worte: wenn sie

schwankt, ob sie ibm den Befebl, aufs neue zu singen, zugeben lassen solle (Nr. 30), so

hebt er die zweite Stropbe seiner Antwort (Nr. 31) damit an, dais er sagt: Wil diu vil

guofe daz ich iemer singe, so . . .; fragt sie den Boten: ist ez war und lehet er schone als

si sagent . . . (Nr. 30), so kommt prompt seine Antwort zuriick (Nr. 31): wcsr ich so

scelic so si sagent. Selbst der Bote ist ein getreuer Diener seines Herrn: frowe, ich sach

in, er ist fro. sin herze stdt . . . iemer ho bericbtet er der Dame (Nr. 30 I): iibereiu-

stimmend mit den Aulaerungen seines Herrn im vorbergebenden Liede (29 VII. IV): Got

hat ze froiden mir gegeben an einem wihe liebes vil und Gewan ich ie deheinen muot der

hohe stuont, den hdn ich noch.

Aucb sonstige Beziige sind nirgends blofi der augenblicklicben Wirkung wegen an-

gebracht. Die in Nr. 10 II vorausgesetzte lange Abwesenheit wird durch das Heimkehr-

lied (Nr. 9) bestatigt. Das mit scha-nen siten . . . hiten, auf das er sicb Nr. 23 V zu seinen

Gunsten berufen bat, war wirklich sein Lebensideal (s. 20 V. VI): daz lop wil ich daz mir

beste . . . daz niht mannes Jean sin leit so schone tragen und zer werlde ist niht so guot . . .

so guot gebite. Erst viel spater kommen ibm voriibergebende Zweifel an der Wahrheit

dieses Satzes (31 IV). Wenn er sicb friiherer Erfolge bei den Frauen riibnit (23 I), so

zeigt der Inbalt seiner allerersten Lieder (Nr. 2 und 3), daS das keine eitle Prablerei ist.

Sein Wort ir gruoz mich vie (34 I) geht auf ibre Botscbaft (Nr. 33). Seine Klage, dali

sie seine Rede nicbt verstebt (12 III), ist erklarlicb, da diese Rede ibr noch gar ein winf

war (11 V); ebenso die weitere. dafi sie ibn nicbt bei ibr besten lasse (23 IV): sie bat

ibm ja den Zutritt verboten; daher ist es aucb ganz aus dieser Situation beraus gesprochen,

wenn er wiinscbt, sie moge ibm Rat enbieten und Hilfe senden^) (25 II), und wenn er

erklart: ich minne ein wip, dd meine ich hin (das. III). Aucb die Lebensregel, man solle

nicbt nacb etwas fragen, was man ungerne sagen bore (20 I), ist durch eigenes Laid ge-

wonnen; denn ibre Frage nach der gendde, die er sicb erbitte, bat ja den Keim zu alien

spiiteren Wirrungen gelegt, indem die Antwort darauf sie erbitterte (23 II). Ganz richtig

charakterisiert er seine Lage in Nr. 32 II: nein oder jd, ich enweiz enwederz dd; denn sie

selbst hatte zuvor bekannt, es nicbt zu wissen (nune weiz ich ob ichz Idze od oh iehz tuo

^) ich sage mit Absicht nicht 'ein realer'.

*) weil es ja nur durch einen Boten erfolgen konnte.
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30 IV). Seine Aufierung, dafi sie ihn kauni so unwerden habe als sie ihm vor gehdre (18 V),

geht gleichfalls auf ein Erlebnis zuriick: den Ausbruch ihres ersten Zornes (17 III).

Mit .bewundernswerter Kunst greift der Dichter dabei oft in grolaem Bogen auf ein

Motiv zuriick; indem er gleiche oder ahnliche Worte verwendet, sorgt er fur das Wieder-

erkennen. Oft ist damit die weitere Kunst der Steigerung verbunden: in Nr. 8 IV be-

kennt er: Ich %veiz manegen guoten man an deni ich rude daz si in so gerne siht durch

daz er wol sprechen kan; spater (14 II) wagt er daran zu denken, dafi auch ihm das-

selbe zu teil warden konnte, freilich nur durch ein Wunder: waz 6b ein tvunder lihte an

mir geschikt, daz si mich eteswenne gerne siht; dann woUe er keinen anderen uni sein

Gliick beneiden; zum Schlufi (33 V) vernimmt er aus ibrem eigenen Munde, daS er tat-

sachlich niemand um den Erfolg seines Singens zu beneiden braucht: Alle die ich ie vernam

-und hdn gesehen, der keiner sprach so wol noch von iviben nie so ndhen. — Nachdem
ihn das Verbot, sie zu sehen, ereilt hatte, klagt er in bildlicher Weise: Uzer hiise . . .

bin ich beroubet frOide (17 II); spater setzt er das Bild fort, indem er die Geliebte als

Frau Gendde darstellt, die sich innerhalp der tiir verborgen halt (23 V); schlieilich

fordert er die Gendde auf sich zu erzeigen 'sich zu zeigen' (24 IV). — Von dem ersten

Zorn der Geliebten in Nr. 17 III wird ihr zweiter in Nr. 23 III ganz deutlich als niuwer

zorn unterschieden. — Ihre ablehnende Haltung hatte er wiederholt darauf zuruckgefuhrt,

date sie ihn basse {sit si mich hazzet 18 III; ir liaz 20 V). Erst in ihrer letzten Bot-

schaft erfahrt er, dafs das nicht der Grund war: den verspriche ich sere niht durch un-

gefiiegen haz, wan durch mines Vibes ere (33 I). — Die sumerlangen tuye erwecken in

Nr. 25 III noch trostliche Gedanken: in Nr. 34 IV aber bekennt er, dafi ihm ein sumer

noch sin zU nicht mehr ins Geniiit gehen konne. — Da ihm sein Gesang nichts niitzt,

erklart er: Sit mich min sprechen nu niht kan gehelfen . . . nu sivige ich (27 IV).

Weil auch dies nichts frommt, fragt er: Stt mich min sprechen niht vervdt noch min
swigen, wie sol ich daz iiberkomen? (28). — Mit iihnlicher Steigerung: 27 V noch bitte

ich si; dagegen 29 III bcete ich si noch, ich kunde ez niht verenden. — Nr. 25 IV. V und

Nr. 29 II macht er sich Vorwurfe, dali er Gelegenheiten, mit ihr zu sprechen und ihr

seine Wiinsche vorzutragen, nicht benutzt habe, und Nr. 20 III nieint er, dais die unge-

stiimen Liebhaber eher Erfolg bei den Frauen batten; wie sehr er dabei irrt, lehren ihre

spiiteren Worte, wonach sie gerade deshalb nicht von ihm lassen konne, weil er niht mere

bat, als sie ihm die rede verbot (33 II). — Schone Steigerung zeigt sich auch in ihrem

ganzen Verhalten, wie es in ihren Liederu zutage tritt. Ihre Sehnsucht nach dem Dichter

und damit ihre tiefe Neigung tut sich schon im Anfange (Nr. 10 IV) kund. Aber noch

wird ihr Herz von Zweifeln an seiner Aufrichtigkeit gequalt (Nr. 12 1. II). Ja, das allzu

oiFene Aussprechen seiner letzten Wiinsche erregt ihren Zorn (17 III) und triigt ihm das

Verbot ein, sie zu sehen. Spater (Nr. 22) will sie ihm den Zutritt wohl wieder gestatten,

aber er soil seine Wiinsche bei sich behalten. Da er hierauf erklart, iiberhaupt keine

frohen Lieder mehr singen zu woUen, aufier wenn sie es ihm gebiete, wird sie von Zweifel

gepackt und gerat ins Schwanken (Nr. 30). Er aber setzt seine Klagen so beweglich

fort, dafi sie in sich geht und mit den Worten: tnir ist lieber daz er bite danne ob er sin

sprechen lieze . . . ich muoz hwren suaz er saget (Nr. 33) endlich wieder dort anlangt,

wo sie schon langst zuvor (vor Nr. 17) gestanden hatte.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 6. Abh. 6
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Wer nieinen Darlegungen get'olgt ist, wird niit Freude wahrgenommen haben, wie

Reimar es verstanden hat, die kleinen und feinen Kunstwerke, die seine einzelnen Lieder

darstellen, zu einem grofien Gesamtkunstwerk zusammenzufugen. An die Stelle je nach

Belieben und zufalliger Laune variierter, kaleidoskopartig zusammengewurfelter und darum

monoton wirkender Motive treten planmaSige Anordnung und kunstvoUe Steigerung. Was
willkiirliche Erfindung des Augenblicks schien, wachst in Wahrheit uberall aus einer be-

stimmten Situation heraus: die idealisierende Darstellung erhebt sich auf einem sehr real

gedachten Untergrund*).

Nunmehr werden wir bereitwillig mit Walther die edele hmst des Dichters aner-

kennen und daz wunder so maneger wandelunge mit Gottfried bestaunen. Der zarte, fein-

besaitete Lyriker ist zugleich der Schopfer eines grofi angelegten Liebesromans, den er

mit seinen Gedanken und Empfindungen vom Anfang bis zu dem Punkte leitet und be-

gleitet, an dem ihm die Verheifiung zur Erfiillung werden sollte: zugleich wohl der Punkt,

an dem ihm der Tod die Feder aus der Hand nahm.

i

D. Die Lieder 1—3 und die Totenklage.

Erich Schmidt (S. 33f.) hat bereits erkannt, dali die Lieder 1— 3 einem friiheren,

kurzwahrenden und gliicklichen Verhaltnis gewidmet sind ; Burdach (S. 44 f.) hat diese Er-

kenntnis gegen einige Einwiinde Pauls (Beitr. 2, 506) verteidigt. Stellen, in denen Reimar

auf friiher genossenes Gliick zuruckblickt oder seine einstige unstcete erwahnt, sind in

mehreren Liedern des Zyklus zu finden^). Auch die Einfachheit des Satzbaues und andere

Momente kennzeichnen jene Lieder als die altesten. Es geniigt, auf die Ausfuhrungen

Schmidts und Burdachs zu verweisen.

Zu dieser altesten Schicht hat Schmidt unsicher, Burdach mit mehr Bestimmtheit

auch Nr. 9 gestellt. Aber ich zweifle sehr, ob Reimar mit dem Ausdruck vil giiot ist daz

wesen hi ir das 'Liegen bei ihr' gemeint hat, zumal der bescheidene Wunsch folgt: herre

got, gestate mir daz ich si sehen ntiieze usw. So scheint es mir leichter, aus der Strophe

nicht auf bereits genossenes Liebesgluck zu schlieSen, sondern erst aus ihrem letzten Teil

die Hoffnung auf Erfiillung seiner kiihnsten Wiinsche zu lesen, eine Hoffnung, zu der den

Dichter nach langerer Abwesenheit seine Sehnsucht getrieben hat, ohne dag ihn seine

bisherigen Beziehungen zur Geliebten dazu berechtigten. Auch ist das Ganze ein blolser

Monolog, nicht etwa eine Botschaft; und Monologe stehen von der Wirklichkeit bei Reimar

ofter weit ab, wie ja auch die Nummern 22, 30 und 33 die Stimmung der Frau in einem

ganz anderen Lichte zeigen, als sie dem Dichter nach ihrem aufieren Gebaren erscheint.

') dadurch steht nun auch die Totenklage (Nr. 4) unter Reimars iibrigen SchSpfungen nicht mehr

isoliert da. Burdach (ADB.) hatte ein richtiges Gefiihl dafiir, wie sehr das der Fall war, solange man
nur die einzelnen Lieder mit ihr verglich; ebenso Vogt im Grundrifi^ S. 256, der neben jener Klage nur

noch in dem 'Gesprach zwischen der Dame und dem Liebesboten' (Nr. 30) eine bestimmte Situation als

Hintergrund findet, wahrend alles Ubrige gedankenblasse Salonlyrik sei.

') 6 1. IV; 8 II; 10 I; 16 11; 23 I; 27 II, alle schon von Schmidt und Burdach herangezogen; 183, 15

und 202, 37 sind bei Burdach zu streichen, weil sie nnechten Liedern angehoren.
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Fiir die Eingliederung der Strophe ia den Zyklus spricht nach nieiner Meinung der deut-

liche Bezug, der sie rait der Falkenstrophe Nr. 19 Vl.verbindet.

Ferner hat Burdach die Strophen Nr. 29 IV. V. VI. VII den Liedern der ersten

Periode zugesellt. Aber im ersten Teil dieser Untersuchungen S. 57 S. ist bereits gezeigt

worden, dafi diese Strophen niit 29 I. II. Ill ein untrennbares Ganze bilden; und der In-

halt von I—III pafit nur zu den Liedern des Zyklus, denn der Dichter erklart, die

Stimmung dessen, dem herzecUche Hep geschiht nicht zu kennen, gesteht seine Zaghaftig-

keit, die ihn vor ihr stets verstummen liefi, weii sie noch nie einem Manne entgegen-

gekommen sei, und blickt vol! Resignation auf friihere Zeiten zuriick, in denen er noch

nicht so schiichtern war.

Schlietjlich weist Burdach noch die Strophen 109, 9; 110, 8 der Zeit des ersten Ver-

haltnisses zu. Ich babe ini ersten Teil S. 67 ff. (vgl. auch unten unter I) zu begriinden

versucht, dafi diese Strophen iiberhaupt nicht von Reimar stammen.

Die Totenklage endlich steht infolge ihres Themas von beiden Gruppen abge-

sondert da. Der Versuch, sie in die Reihe der iibrigen Lieder zeitlich einzugliedern, kann

nur von Kriterien formal -technischer Art ausgehen, mu6 aber gewagt werden, da diese

Klage das einzige Gedicht Reimars ist, dessen Entstehungszeit wir genau kennen.

E. Die Totenklage und ihre Stellung in der Entwicklung

von Reimars Kunst.

Der Vergleichung der Totenklage mit der Iibrigen Lyrik Reimars mufi eine Unter-

suchung der Rhythmik vorausgehen. In der Mehrzahl der Lieder (21 von 35) laEt sich

der Bau darstellen, ohne dafi kontroverse Punkte hineinspielen. Dazu rechne ich all die

Falle, in denen die gerade Zahl von 4 bzw. 6 Takten*) in jeder Reihe auch sprachlich

verwirklicht ist*); ferner die Fiille, in denen die gerade Taktzahl durch Annahme einer

Pause erzielt wird, vorausgesetzt, daS die Pause nicht auf Kosten der Synaphie angesetzt

wird und dafi sie die Einsicht in die Struktur der Strophe fordert, indem sie die beiden

Stollen voneinander und vom Abgesang trennt. Schwierig dagegen ist die Entscheidung

in den iibrigen Fallen, in denen geveisse an sich durchaus einleuchtende Prinzipien unserer

Rhythmiker (gerade Taktzahl der Reihen und der Perioden, Synaphie, rationale Taktzahlen-

Terhaltnisse, Maximum von 6 Takten fi5r eine Reihe) gegeneinander streiten oder zu Ryth-

misierungen notigen, gegen die sich das natiirliche Empfinden (oder vorsichtiger ausgedriickt:

mein Empfinden) striiubt. Solche Fiille werden ja auch nicht einhellig beurteilt: Plenio

hat gegen die ausnahmslose Giiltigkeit des Gesetzes von der geraden Taktzahl der Reihen

und vom Sechstakter als Maximum fiir jede Reihe bekanntlich Widerspruch erhoben').

Soviel ist jedenfalls sicher, dafi der Beweis fiir diese beiden Gesetze nicht aus den Texten

•) wobei fiir die letzte Reihe auch 8 angenonimen werden k6nn«n.

^) ev. bei Annahme sehwerklingender Messung.

») s. seine Aufsfttze Beitr. 39, 290 tl'.; 41, 47ff.; 42, 265 ff. 280ff. 410ff.; 43, 56ff.

6'
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geholt werden kann und da6 er aus der Musik noch nichfc in zwingender Weise erbrachfc

ist. Solange letzteres nicht gelungen ist, stofit man bei der Rhythmisierung nicht selten

auf Fragezeichen, die ich dem Leser, da ich sie nicht zu beseitigen vermag, wenigstens

nicht vorenthalten will, auch auf die Gefahr bin, bei ihm dasselbe Unbehagen zu erregen,

mit dem ich selbst solche kontroverse Strophen rhytbmisiert babe. Die Auffassung, die

Plenio von Reimars StoUenbau entwickelt hat'), teile ich, wo nicht das Gegenteil bemerkt

ist, vollkommen. Auch iibernehme ich seine praktische Terminologie und Z^ichengebung.

Da es mir nicht auf eine systematische Darstellung ankommt, sondern darauf, den Tat-

bestand mit der mir erreichbaren Sicherheit zu beschreiben, so ordne ich die Schemata

nach der im Vorhergehenden ermittelten Reihenfolge der Lieder*).

Nr. 1 (150, 1): dreistrophig Nr. 2 (151, 1): vierstrophig

AI = II — 4a — I
— 4b— :| A 1 = 11 -4a —

|

— 4b — :|

Bin —6a — I — 6a— Bill — 4a — |— 4/? —
BIV -4/?—

1

— 4w — I -6/Sl1j BIV — 4 a —
|

— 6 /? u2.

Ni-. 33) (151, 33): funfstrophig

AI = II — 4a — I— 4b —

:

Bin — 4« — 1— 4a —
BIV T4^— :T4;'^
BV -4 7 — I— 4|«JL,

Nr. 4*) (167, 31): dreistrophig Nr. 6«) (173, 6): funfstrophig

A1 = II— 4a— I— 4b ^IaBctt:! AI = IIX6a— ;T4b —

:

Bin a6« ttI
— 8a Tf -4^— Bin X C a -:f | T 4 « —

| X 6 a l£.

BIV — 4wl —
i

— 4w2 7f— 4/?-^

Nr. 6') (174, 3): funfstrophig Nr. 7 (172, 28): dreistrophig

AI = II X^a — |T6b — :: AI = II T4a— lT6b^:|
Bin T6aTfiy4a — |T6aH^ Bill ";r4a — |T4a— IXeatJLi

1) Beitr. 43, 90 ff.

') Nr. 4 mag einstweilen in dieser Reihe mitgehen.

') die Rhythmisierung in MF. ergibt komplizierte und irrationale Proportionen : ich fasse die

Reihen 5. 6 und 9 als Vierer statt als Fiinfer: I 5 ilaz er als Auftakt; 6 mich miiet sol'm iemeu lieher sin,

falls der Text nicht, wie ich glaube, noch mehr verderbt ist; 9 uiid als Auftakt (statt des verdiichtigen

umle, a. Teil I S. 39 f.); II 5 str. das von keiner der drei Handschriften uberlieferte vil; 6 str. vU mit E
gegen BC; 9 1. mirst (wie 6); III 4 f. 1. daz in der iverlde ein under wip Von ir gescheide minen muot

(s. E gegen BC): 6 1. swaz mir din werlt ze leide tuot; 9 1. nie gerner liden {)nie gem erliden)nie so

wol erl.), 3. 150, 18; 151, 20; IV 6 nu (e]n- als Auftakt, wodurch der bedenklichen Magerkeit des Ein-

gangstaktes abgeholfen (s. Teil I S. 40 Anm. 3) und der Vers zum Viertakter wird wie der fast gleiche

152, 31; 6 und (/e- als Auftakt; 9 1. so statt also (E als). Ursache der Verwirrung diirften die starken

zweisilbigen Auftakte des jugendlichen Dichters gewesen sein, die die Schreiber nicht erkannten oder

nicht anerkannten.

*) in Str. I ist w ' = II a und w^ = 1 a sowie III /S; in Str. II ist w* = III b. — Wenn man die

Dreier, Fiinfer und Siebener des Liedes nicht unterfUllt, erhalt das Ganze einen zu raschen Gang, der

rait dem ernsten Inhalt unvertraglich ist. — Der Achttakter hat keine unveranderliche Zasur.

^) in Nr. 5 V ist a = a. — Nr. 5 und 6 sind im Bau sehr verwandt, wie sie sich ja auch im In-

halt, im Wortlaut, in der Anfangsresponsion und in den Reimen als Pendants erweisen (s. o. S. 29f.). So

erklart sich auch die Abnormitat (Plenio Beitr. 43, 94), dafi in Nr. 5 die langere Stollenreihe vorausgelit:

hier stehen eben die Stollenreihen gegeniiber Nr. 6 einfach in umgekehrter Ordnung.
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Nr. 8') (197, 15): vierstrophig

AI = II yia— i

— 6b — :|

Bill T4o— I

— 4w— I— 3-

Nr. 9«) (156, 10): einstrophig

5a

AI
All
A III

A IV

BV
B VI

— 4a

A 4b
74 d

T4e
— 4a
-4/S

-I — 4a —
"a"4c —
T4d —
— 4f —
_4w» —
_ 4w2 —

I

— 4b —
I

— 4c —
i";r4e-
|-4f-^
A 4a —
1-4/?^

Nr. 10») (154, 32): funfstrophig

AI = II— 4a — i
— 6b^:|

Bill — 6b ^
I

— 4wi-^
I

-

BIV — 4w2-^|— 4a —
BV — 4w' — i-ea^:,,

Nr. 12') (162, 25): vierstropbig

AI = II -4a— I -4b — :|

B III — 4 a —
I

— 6 a —
BIV — 4/? — 1— 4w—

I

—

4b-^

iii^r-

Nr. 14^) (159, 1): funfstrophig

AIr=ll _4a— — 6b — :|

Bin — 5a — I
— 5a —

BIV — 4^— I
— 6/?— I— 2/?l1j

Nr. 169) (165, 10): funfstrophig

AI = II — 4a —
I

— 6b — :|

Bill T6a— — 3— , — 5a

BIV Y6/J-:V|-6/?vr'

-4/

Nr. 11*) (201, 33): funfstrophig

AI = n T 4a —
I

— 4b — :
|

Bin A4a — I— 4— ,
— 4a

Nr. IS-ij (170, 1): funfstrophig

AI = IIT4a— |A4b— ::

Bill 7"4a — 1— 4w— I— 6 a

Nr. 158) (196, 35): .Ireistrophig

AI = IIT6a— — 6b-:^:|

BUI — 6a-^| — 3— , 5a^

Nr. 1710) (171, 32): funfstrophig

A I = 11 V 4a— I

— 6b ^:
I

Bin T4a — I
— 4w— 1— 4a

1) in Str. II ist w (niht) = IV b (niht); in Str. Ill ist w [man) = IVa (man).

') ich seize das Schema beider Stollen her, damit man die Variation bzw. des Auftaktes iiber-

blicken kann. A III ist in dieser Beziehung das Gegenstuck zu A I, und A IV untprscheidet sich von

A II in der mittleren Reihe. B VI hat durchaus Auftakt wie A I, wahrend B V wieder von alien anderen

Perioden abweicht: die erste und die letzte Periode sind also gleichbehandelt, alle iibrigen variieren.

Ebenso variiert die Stellung des klingenden Ausgangs in A II (und IV) gegeniiber B V und gegeniiber

B VI. — In MP. ist die Strophe in 17 Zeilen gedruckt, bei Vogt in 16.

') Str. IV ist (trotz der Teil I S. 18 geau6erten Bedenken) echt: das ergibt sich aus den Waisen

;

vfie w^ in Str. I. II. Ill ein Korn bildet (zit : strit :zit), so tut dies w* in IV und V (eine : meine; eine,

wie C ja auch schreibt, ist die schwache Form); und wie die erste Strophe dadurch ausgezeichnet ist, dafi

w* und w* miteinander reimen {sorge : morgen: — stvcere E gebe ich daher preis!), so die letzte dadurch,

dafi w* = a ist. — Da6 die vorletzte Reihe daktylischen Rhythmus hatte (so in MP.), ist ganz unglaub-

lich, zumal Reimar ihn sonst nie verwendet. Ich fasse die Reihe als vierhebigen Jambus, s. Paul Bei-

trage 2, 538 f. — Diese Strophe ist iibrigens die einzige, in der ein Reim des Aufgesangs (b) im Abgesang

regelmafiig wiederkehrt.

*) in Str. Ill stumpfe Zasur; in Str. IV Zasurreim mitote (s. niuot II 6). Die Strophe ist nahe ver-

wandt mit Nr. 22. '') in Str. II und IV ist w ein Korn {I'q) : wip). Im iibrigen s. zu Nr. 29.

6) in Str. IV ist w (tac) = III a (tac).

') in Str. V ist ^ = a. — tfber B III s. Plenio Beitr. 42, 451 f.

*) die letzte Reihe entbehrt in Str. Ill der Zasur, hat aber zugleich statt des Auftaktes das dtirftige

unde im Eingang (s. Teil I S. 39 f.). Ich vermute, dafi C einen Takt unterschlagen bat und schreibe: und
heten wert ir Hep

\
und liezen mine .... froicen gt'm.

'>) die Zasur hat wechselndes Geschlecht und fehlt in Str. I (1. unverdienct leides'i). — Meine Rhyth-

misierung des Abgesangs ist ganz unsicher, da sie mehrfach die Synaphie zerstdrt.

1*) in MP. sind die beiden letzten Viertakter als ^ine Reihe gedruckt. Nach meiner Zerlegung
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Nr. 181) (166, 16): sechsstrophig

AI = II— 4a — 1— 6b — :!

Bill — 4 a — i— 4w»— \—ia
BIV — 6;J— I— 4w2— 1

— 6/?,

Nr. 20') (162,7): sechsstrophig

AI = II —4a —
i

— 6b ^:
j

B III T 4 wl —
I

— 4 a ^
BIV — 4w2— I— 4a —

Nr. I'd") (179, 3): siebenatrophig

AI = IIT6a^|T6b — :1

Bill T4a— |T4a —
B IV — 2 ;* — , /I 4 /? — 1 T 4 a

Nr. 21*) (175, 1):

AI = II

B III T 4 a —
I

sechsstrophig

r 6 a -:^
i
T 6 b -:r :

\ 6 w —
i A 6 a L_i

B V -4/J - 4w'- 6/?

Nr. 22=) (178, 1): sechsstrophig

AI = IIT4a— :T4b— :|

Bin T 4a —
I

— 4w—
1 T4aLL,

Nr. 236) (160, 6): tiinfstrophig

AI = II —4a— — 4b^|A6c
B III = IV T 4 o —

I

— 4 ^ -T^ 7 2 ) -

BV a4£ — I

— 4«— — 4C-

-,-4.
6:

endet die Strophe mit drei Viertalctern wie Nr. 12. 25. 29. 34. In Str. Ill bleibe ich bei der unsynko-

pierten Form diinl-et der Handschriften : bestdt er mich, in di'inkit
|
min einer Up ein games her; in Str. I

und V kann der Text unveriindert bleiben, wobei in I die Betonung geluub'e besser wirkt, als das eli-

dierende Hinweggleiten uber den Satzschlula; in Str. IV vermute ich fiir vnde zurnde andersioa (iiber

unde s. Teil I S. 39 f.; auch der Hiat ist unschon) und (im regularen Auftakt) zurnde .... andersica; in

Str. II 1. etwa rvil ah si sin lOughn (das folgende so ge- als Auftakt). — Diese Rhythmisierung wird da-

durch gestutzt, da6 Str. IV, die sonst isoliert dastiinde (s. Teil I S. 27) , nunmehr mit Str. I durch die

gleiche Waise geloithiiu) verbunden ist, so da6 alle fiinf Strophen auch auSerlich zusammenhangen.

1) diese Rhythmisierung nach Plenio Beitr. 43, 90 Anm. 6. Da6 er gegen MF. mit Recht w* an-

setzt, erweist die Responsion ; denn so wie w* in Str. II und IV ein Korn bilden (u'ip : wip) und in Str. V
einen Responsionsreim auf IV 5 und VI 7 {si : si : si), a. Teil I S. 31, so ist w* ein Korn in Str. I. III. VI

(ir-.mir-.mir): stets findet also die eine der beiden Waisen jeder Strophe ein Echo. — Dagegen scheint

mir die Asynaphie im Aufgesang recht bedenklich: — ^
[

v— begegnet sonst bei Reimar nirgends, s.

Plenio selbst a. a. 0. S. 93.

2) in MF. ist die vorletzte Reihe in zwei Reihen zerlegt, doch s. Bartsch Germ. 12, 135.

') in MF. sind Vers 5 und 6 als eine Reihe gefaSt, ebenso 7 und 8. Aber dadurch gehen die

kunstvoUen Responsionen der Waisen verloren. In Str. I reimt w' mit III w* (not :tut); in Str. II ist w'

(neme)i) grammatisch gebunden mit genomen I a und nim(e) V w'; in Str. Ill reimt w* mit I w' (s. o.);

in Str. IV ist w« (i-il) = I a; in Str. V ist w* (leit) = II a und IV b, sowie w^ nim(e) grammatisch ge-

bunden mit I a und II w'' (s. o.); in der letzten Strophe endlich (und das ist ein Beweis, dafi sie wirklich

an den Schlufi gehort!) finden alle drei Waisen anderwarts ihre Entsprechung : w* (hlage) steht mit I p

und V a in Verbindung i-agen), w" (guot) mit II b und V /? (-uot) und w' {mit froiden hin) in dialektischem

Reim mit V w' {ze froiden nim); vgl. dazu nam : gan, dan, man und l:an in Nr. 14 (160, 4).

*) Plenio setzt die Stollen fiinftaktig an. Da aber die Synaphie kein Kriterium abgibt, ziehe ich

die Annahme der Sechstaktigkeit (als des Regularen) vor. — In Str. I ist w (niht) = V b niht, in Str. IV

(han) = I a [hdii), in Str. V (klageii) = II b (Idagen).

') die vorletzte Reihe ist in MP. ein Funfer; zur Begrundung der Viertaktigkeit s. Teil I S. 39 f.

(wo ich im dan fur Str. Ill vorgeschlagen babe; besser ist wohl danne im). — In Str. IV ist w (mich)

= III a (mich), in Str. V (sin) = I a (sin), in Str. VI steht w im Reim zu III a und IV a.

*) die erste Periode des Abgesangs wiederholt im Prinzip die Stollen. Die Viertakter sind durch

Synaphie miteinander verbunden, die Sechstakter von ihnen (durch Unterfullung oder Auftaktpausierung)

nach vorne und hinten abgetrennt. Deutlich ist das Bestreben nach Variation : die Viertakter erscheinen

in funferlei Modifikationen, die Sechstakter in zweierlei (uber die gereimte Zitsur in der dritten Reihe

von B III. IV s. Teil 1 S. 40f.). — Die dritte Reihe in B V zeigt in MF. 5 Takte. Aber die sprachliche

Fullung spricht eher fur die von mir angenommene, durch die Architektonik der Strophe empfoblene

Viertaktigkeit: Str. II I. tmd statt des an dieser Stelle bedenklichen (Teil I S. 40 Anm. 2) wide; Str. V
ist obe zur Fullung des ersten Taktes ebenso unzureichend (sonst bei Reimar stets 6b er, obe si, dh(e) mir,
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Nr. 241) (158, 1): vierstiophig

AI = II — 4a— I

— 6b — :|

Bill — 6a — [•- 4— , — 2a —
BIV — 4/J— I

— 4j' —
BV — 4/J —

I

— 4)'L^

Nr. 2G'') (190, 3): dreistrophig

A I = II A 6 a -T^ i T 6 b -^
:

Bin T6a — |T6a^
BIV — 6/?^ T8A'4^

Nr. 28*) (194, 34): einstrophig

AI = IIT4a— ' A 6b— :|

Bill T4a —
;

— 6w— 1 A 6a

Nr. 30 (177, 10): funfstrophig

AI = II T 4a — — 6b Tf :
I

B III A 4 « — — Ga ^

Nr. 32') (195, 10): dreistrophig

AI = II— 4a— — 6bTf:
B III A 6 w —, — 2 o —

, T 4 a —
BIV —4/?— I— 4/?— I-8/Jl^

Nr. 25«) (163,23): siebenstrophig

AI = II — 5a— 1
— 6b4:|

Bill — 5a — I
— 5— , — 5a-^

BIV — 4/J— I— 4w— — 4/fLli

Nr. 27 (156, 27): funfstrophig

AI = II — 4a— — 6b — :

Bill — 4a —
,

— 6a—
1

— 6/? —
BIV — i y — — iy — .— 4yffLlj

Nr. 295) (i53_ 5). siebenstrophig

AI = II— 4a — I— 4b— :|

Bill — 6a^| — 6a —
BIV — 4/J— — 4w— -4 A' 4^

Nr. 316) (189,5): vierstrophig

AI = II— 5a- — 7b— :1

B III "r6a -rf- V 6a —
BIV V6/S — I

— 4w— \
— 8fi ^

Nr. 338) (186, 19): funfstrophig

AI = II A 6a — I

— 4b^iT6c::^:;
Bill A 4wl — I T ia —
BIV T4w2— |A6auL'

6be ich 170, 31; 172, 19; 175, 2. 17; 190, 20 oder im Auftakt vor Konsonant ob si in 156, 22): lies also

06; Str. Ill lies deich fiir daz ich; Str. IV ist sin ge- zweisilbiger Auftakt wie 197,8; somit verbleiht

nur Str. I, wo lian ich allerdings einen schweren Auftakt ergibt; aber der Vers ist auch in keiner Hand-

sehrift intakt iiberliefert.

') die Zerlegung der zweiten Reihe des Abgesangs wird durch die Syntax wie durch den Zasur-

reim erfordert: das in der vierten Hebung stehende Wort kehrt stets in einer anderen Strophe als Reira-

wort wieder [man Str. I, not II, tac III, sin IV; s. Teil I S. 45).

2) in Str. I ist w (leben) = VII b (lehen), in Str. II (.si) = VI ^ (si), in VI [mich) = VII a (mtc/t), in V
steht w in grammatischem Reim zu II /S und IV b. — Die Fiinftakter sind durch die teilweise Synaphie

wohl gesichert, s. Plenio Beitr. 43, 96 Anm. 1. Aber die Periodisierung des Abgesangs ist sehr zweifel-

haft; der Auftakt in der letzten Reihe steht nur in I. IV. VI und vielleicht in III (1. das ich sin luit

B?). Auch die Zasur fehlt einmal (Str. I), wo allerdings der Text wenig Gewiihr hat. Und die Strophe

ist in obiger Rhythmisierung die einzige, die eine ungerade Taktzahl (47) hat.

') Plenio gibt jeder Stollenreihe nur funf Takte. Fiir die Sechstaktigkeit scheint rair zu sprechen:

1. die Art der Stollenreime, die auf ein durch Fermatenreim unterstrichenes Vokalspiel deutet (I so: fro;

II da : anderswa; III mi' : crfji': und 6* : si); 2. die Verdeutlichung des Verstandnisses, die sich ergibt, wenn

man dem .so I 1 und dem da II 1 je zwei Takte zuiniSt; 3. die Analogie des Baues von Nr. 2 bezviglith

der Taktzahlen, nur dafi hier jede Reihe um zwei Takte weniger hat.

*) die dritte Reihe hat Auftakt.

') in Str. VI ist w (nie) = b (nie), in Str. II (man) = III b [man], in Str. Ill [wil) = VII b (wil), in

Str. V. VII steht w in grammatischem, in IV vielleicht in unreinem Reim zu Wortern anderer Strophen.

— Nr. 12 hat fast den gleichen Bau, wie ja auch die Reime iiberwiegend gemeinsam sind, s. Teil I S. 22 f.

'') s. Plenio Beitr. 43, 91 Anm. 6. — Fur die Zerlegung der SchluSzeile gibt die Syntax keinen Anhalt.

') in Str. 11 ist w = III b, wodurch die sonst isolierte Strophe II (s. Teil 1 S. 25) ihre Responsion

erhS,lt. — Die Schlufireihe hat keine feste ZS,sur.

8) in Str. Ill ist w' = b; sonst bildet w* in Str. Ill und IV ein Korn (niht), und w* steht in Str. II

und V im Responsionsreim, s. Teil I S. 62. Nur in Str. I wiiren also beide Waisen isoliert; oder steht
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Nr. 34
1) (187, 31): vierstrophig Nr. 35*) (170, 36): funfstrophig

AI = III— 4a— I— 4b— AI = IIT6a— — 6b^:|
A 11 = IV— 4c— — 4d — :| Bill 7"4a —

|

— 4w—
\

— 2 —, — i a J^.

BV — 4a— — 4a —
BVI —4/?— |-4w—

\

— ili ^
Reimar hat, wie sich aus dieser tJbeisicht ergibt, eigentlich nur einige wenige Grund-

typen von Strophen verwendet, die er aber mit ungemeiner Geschicklichkeit variiert: das

hat ja bereits Gottfried an ihm bewundert'). Bei dieser Sachlage ist es nicht moglich,

den Gang seiner Entwicklung zu charakterisieren, indem man isolierte Erscheinungen for-

maler Art herausgreift : unser Dichter hat Strophen, die viele Reihen umfassen, schon

frlihzeitig gebaut (9 Reihen in Nr. 1, 10 Reihen in Nr. 3) und solche mit wenigen Reihen

bis zuletzt gebraucht (6 in Nr. 30, 7 in Nr. 35); er hat zum einstrophigen Lied nach

langer Pause wieder gegriiFen (Nr. 9 und Nr. 28), das drei- und vierstrophige von allem

Anfang an bis in seine letzte Periode eifrig gepflegt*). Lieder aus alien Zeiten zeigen

eine streng regulierte Technik des Auftaktes*), andere lassen solche Strenge vermissen*).

Den klingenden Ausgang, von dem Reimar im allgemeinen bekanntlich kein Freund ist,

hat er in seinen beiden Formen, die leichtklingende allerdings erst von Nr. 11 an'). Die

einfache Waise tritt gleich in seinem ersten Lied auf und erscheint in vielen anderen bis

zum letzten*), zwei Waisen gebraucht er allerdings erst von Nr. 9 an^), drei nur in

Nr. 10 und 20. Dreireim als Abschlufa der Strophe erscheint in Nr. 5. 6. 7. 14. 16. 19. 32.

Regularer Innenreim findet sich ' iiberhaupt nur selten (Nr. 23 und 34), und die wenigen

unreinen und dialektischen Reime stehen durchaus nicht etwa in den altesten Liedern*").

etwa w2 [haz) hier in dialektischem Reim auf vas : geims (a)? — Ob die dritte und sechste Reihe des

Aufgesangs nicht als Viertakter mit leichtklingendem Ausgang zu fassen sind, bin ich nicht sicher.

*) in Str. IV ist w = a. — tlber die kunstvollen Innenreime s. Teil I S. 63. — Nach der Satzver-

bindung ware der Abgesang besser zu zerlegen in eine drei- und eine zweireihige Periode.

^) in Str. I ist w (not) = IV w (not). — Die letzte Reihe bat im zweiten Takt fast stets Innenreim

:

nilit Str. II wiederholt das Reirawort niht 12; ie III entspricht nic(men) V; me IV ist in derselben Strophe

Z. 5 Reimwort. Die Strophe I scheint leer auszugehen; aber niht muSte von den Herausgebern gegen

die Handschriften (bC) umgestellt werden: 1. niwan deich niht von toiben ubel reden kan, womit riihrender

Reim zu I 2 und II 7 (in der Zasur) hergestellt ware?

') Trist. 4787 dnz wimder . . . so maneger wandelunge. Gewifi geht das auch mit auf seine Musik,

Plenio Beitr. 42, 446 Anm.

*) fiber Umfang von Lied und Strophe entscheidet eben der Stoff.

5) lauter auftaktlose Reihen in Nr. 5 und 21, lauter auftaktige in Nr. 1. 12. 14. 29. 34, geregeltes

Nebeneinander beider Arten in Nr. 3. 4. 13. 15. 16. 22 (s. o. S. 46). 23. 26. 30.

8) auch der zweisilbige Auftakt ist keineswegs auf Lieder der ersten Zeit beschrankt. Er findet

sich in folgenden Liedern: 1 an dem, was he-; 8 daz er, utid ge-; 10 so ge-, ich ge- (zweimal); 12 so ge-;

14 si ge-; 15 in ge-, sin ge-; 17 so ge-; 22 daz er; 23 hdn ich; sin ge-; 27 nu ge-, ich ge-; 29 sine, viich

ge-, mir ge-; 32 ich ge-; 34 daz si, der he-; vgl. Haupt und Vogt zu 154, 14.

') nur schweiklingende Ausgange neben den stumpfen in den Nummern 1. 2. 3. 9. 10. 12. 13. 17.

19. 25. 28. 29. 33; nur leichtklingende in Nr. 11 und 30; beide Arten nebeneinander in Nr. 18. 23. 31.

AUe iibrigen Lieder kennen nur stumpfen Ausgang.

») Nr. 1. 8. 12. 13. 17. 21. 22. 25. 28. 29. 31. 32. 34. 35.

9) Nr. 9. 18. 33 und in der Totenklage (Nr. 4).

!•) sorge : morgen sowie hin : sin : vil : wU Nr. 10; nam : man : kan 14; unverwandelot : not 15; nim :

hin (Responsionsreim) 20, s. o. S. 46 Anm. 3; hdr : gar 23; pflegen : leben : gegeben (Responsionsreim) 29, s.

Teil I S. 60; singen : dinge (doch s. Teil I S. 61) 31; Idn : an das.; haz : was : genas (Responsionsreim) 33,

s. 0. S. 47 f. Anm. 8. Die iibrigen von Paul Beitr. 2, 511 f. verzeichneten Falle treffen auf unechte Lieder.
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Auch (lie durcligehende Synaphie ist kein Charakteristikum eiiier bestimmten Periode');

€bensowenig ihr Gegenteil*). Verhaltnisniiiijig spiit gelangt Reimar dagegen zum Prinzip,

durcli die Asynaphie die Hauptteile der Strophe voneinander abzusondern: dies geschieht

durch Auftaktpausierung (A I a ... —
|
A II a ... — B III T . . .) in Nr. 8 und

11, durcli Unteriiillung und folgende Auftaktpausierung (A I T . . . -^
[
A II a . . . ^^

|

B III A . . .) in Nr. 17. 30 und 35, sowie etwas abweichend (A I — ... — A II —
. . . ir B III T . . .) in Nr. 32.

Von den der Stropbenbindung dienenden Mitteln findet sicb die Anfangsresponsion

nur in Jugendliedern, in Nr. 2 (Teil I S. 11) sowie in Nr. 5 und 6 (das. S. 16 und oben

S. 30). Aber etwas Verwandtes, Wiederholung einer fast gleichen Reihe im Innern der

ersten und letzten Strophe, komnit gelegentlich auch spater vor (in Nr. 26, s. Teil I S. 51

;

s. auch Nr. 30, das. S. 60 f.; Nr. 32, S. 62; Nr. 33, S. 62 Anm. 6; Nr. 34, S. 63 Anm. 3).

Der Verkniipfung zweier Lieder dient die Anfangsresponsion in Nr. 5 und 6 (s. o.

S. 30). Aufierdem haben diese Lieder nebst ahnlichem Bau viel gemeinsames Reimmaterial

(das.); ebenso, wieder mit ahnlichem Bau, die Lieder Nr. 12 und 29 (Teil I S. 22 f.), ferner,

im Bau unterschieden, Nr. 22 und 23 (das. S. 43) sowie Nr. 25 und 30 (das. S. 61).

In keiner dieser Einzelheiten offenbart sich eine Entwicklung. Und doch hat der

Dichter eine solche durcbgemacht. Wenn man sich eines der Lieder aus der Friihzeit laut

vorliest und hierauf eines aus der Zeit seiner Vollendung, so wird man sich dem Eindruck

nicht entzieben konnen, dafi beide voneinander himraelweit abstehen.

Das beruht zuniicbst natiirlich auf dem Inhalt, der immer reicher und voller und

origineller wird, eine stets wachsende Kunst der Variation zeigt und immer mehr das Ge-

priige individuellen Erlebnisses erhalt. Dariiber brauche ich mich aber kaum mehr zu

verbreiten: jeder, der fur dichterische Schopfungen Erapfinden hat, wird das bei der Lek-

tiire der Lieder selbst erfahren.

Ferner beruht es auf der wachsenden Kunst, die Sprache ohne Zwang in den festen

Rahmen von Vers und Strophe einzupassen. Als Beispiel greife ich die Art, wie die

auftaktlosen Verseingange gebildet sind, heraus, weil solche mit dem Material der

deutschen Sprache schwieriger zu bauen sind als die auftaktigen. Die zwanzig Lieder, in

deren einzelnen Strophen mindestens drei solche trochiiische Reihen vorkommen, zeigen

folgende unnatiirliche Betonungen der Verseingange'):

Nr. 5 (35) ich sprich ienier; si nimt v}iner; so het ichs; sO kum ich; si weie w6l; ich han ir; s6

viUez ich; vie hoh fi; ir lop (h'n; so iccer ich; ddz sol si; Nr. 6 (35) ich han vdrnder; s(5 seit mir; min

muot stiiont; die han ich; der mac ich; diiz tuot mir; ich han iemer; den gib ich nienidn; Nr. 7 (14) so

stuont nie; ich u-ain iender; d<'.s dine niich; diu hat mich; Nr. 8 (11) wnz sol Hn; ich weiz nxineijen; diirch

daz er; Nr. 9 (6j vH guot ist; Nr. 11 (32) miz red ich; ddz tcet ich; ez ist dllez; ddz wil ich; Nr. 13 (25)

ich toil dllez; si hat IHder; Nr. 17 (14) s6ne wirde ich; wie ich ir; Nr. 19 (45) mir ist vd; ich ween ieman;

ich vas mines; ich bin dls; der ist dls huh; owe trie ist ddz; Nr. 21 (42) so vert ez; ich nil immer; ich

was miner; Nr. 22 (42) ich Ieh iemer; ich bin im; so sich ddzd; so bit in; s6 mac ich; Nr. 23 (65) ich het

*) vollstandig synaphisch sind gebaut Nr. 1. 2. 12. 14. 24. 27. 34. Nur die Stollen sind rein syn-

aphisch in Nr. 3. 16. 29. 31, nur der Abgeaang in Nr. 8. 11. 13. 17. 25. 30. 35.

*) vollstandig asynaphisch sind gebaut Nr. 5. 6. 7. 21.

*) in Klaramer unmittelbar nach der Nummer des Liedes gebe ich die Gesamtzabl der trochai-

schen Verse des betreffenden Gedichtes an. Die Langezeichen lasse ich im Interesse der deutlirhen

Akzentuierung weg.

Abb. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 6. Abh. 7
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etesJC'iz; ich riiem due; so lit ich; Nr. 26 (21) wie tuot diu; si lat mich; so nimt sis; mi icand ich; ddr

limb ich; ez ist vil; Nr. 28 (5) makellosi); Nr. 30 (25) ddz muet mich; Nr. 31 (19) ich klag iemer; Nr. 32 (8>

(jice also; Nr. 33 (39) done bat er; so hat i'r; ddz muet mich; Nr. 35 (14) niin trteii iemen; ich stan dller.

Wenn man berechnet, auf wieviel trochaische Verse eines jeden Liedes eine solch&

Harte kommt, so ergibt sich folgende Ubersicht:

Gesamtzahl
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mir ist ungeliche denie.

si was endelichen guot.

Ahnliche Beobachtungen ergeben sich, wenn man die Variation des Satzbaues
ins Auge fafst. Ich wahle dazu die Art, wie der Dichter die Zeilen beginnt, und fiihre

gelegentlich audi akustisch Gleichklingendes an, selbst wenn die syntaktische Funktion

verschieden ist (z. B. daz als Relativ und als Demonstrativ), wenn es nur nahe genug
beisammensteht, urn einen monotonen Eindruck zu maclien.

Nr. 1 (les, des. daz, der, des. din, daz, den, daz. der; iehn, cm; Nr. 2 hat nichts dergleichen; Nr. 3

daz ich, daz er, daz ich. daz ich; mirst, mirst; daz. swaz, daz; si'i. sost; Nr. 5 doch so. so, so, sa so, so,

so, so, so; dar zito, da vor, dar zim; wie, und wie, wie; dast, daz; Nr. 6 deich, desn. die, daz, daz; unde,

und; daz, des. des, daz, diu, der, daz, den, daz; Nr. 7 wan daz, wan ez, wan daz; ich ween, ich wien;

der, der, diu, daz, ist daz^); Nr. 8 daz, der, da, daz, daz, an dem, dutch daz; Nr. 9 icol, wol; daz ich, daz

ich; Nr. 10 daz, daz; dem, diz, des, des; ez, ez; mirn, mirst; Nr. 11 ich enbin, ich bin; daz, des, daz, des,

diu; Nr. 12 der mir. der im; tret er, heel ich; wan, roan; Nr. 13 daz, diu. daz. daz, daz. daz, des. daz;

Nr. 14 daz, dazn, daz. daz ich. daz si, des, dem; und ist, und ist; Nr. 15 gewahrt kein Beispiel, und von

hier ab herrscht uberhaupt groEer Fortschritt: Nr. 16 des er, des; Nr. 17 daz, daz; ich bin, ich wart

Nr. 18 wie, wie; nu, nu, nu; so, so; Nr. 19 swer, swer; der, der; unde, und, unde (sichtlich verderbt, s

Teil I S. 33); Nr. 20 daz, daz; swer, stver; Nr. 21 ich, ich uud in weitem Abstand noch einmal ich, ich

Nr. 22 kein Beispiel; Nr. 23 ich het, ich rilem; daz, dazs; Nr. 24 wie. wie (rhetoriscb !) ; waz. waz (ebenso!)

ichn, ich; diu. dien; ichn, ichn; Nr. 25 daz. daz; son, so (Parallelismusll; ich, ich; daz ich si, daz ichs

ich, ich; der. der; Nr. 26 kein Beispiel; Nr. 27 daz, daz; Nr. 28 kein Beispiel; Nr. 29 daz, daz; do. do,

do, do; Nr. 30 des, demst; Nr. 31 sit, sit; Nr. 32 daz, daZ; Nr. 33 daz, daz, daz und in der nachsten

Strophe ebenso; Nr. 34 des, die; daz ich, daz er; die mich da, die sich da (beabsichtigt, s. Teil I S. 63);

daz, der; sit ich, sit ich (wieder beabsichtigt, s. a. a. 0.); Nr. 35 ich ich und ebenso in der nachsten Strophe.

Natiirlich ist diese Einzelheit nichts anderes als ein kleines, leicht erfalabares Symptom
fiir eine grofie Gesamterscheinung: fiir die wachsende Kunst Reimars, den Satzbau mannig-

facher zu gestalten und lange Perioden zu bauen: zwischen dem unbehilflichen, atemlosen

Stammeln der friiheren Lieder und dem weitgeschwungenen, hochgewolbten und dabei doch

stets ubersichtlichen Portamento spaterer Zeit liegt ein Unterschied, der einen wesent-

lichen Teil der Lebensarbeit dieses Dichters kennzeichnet.

Diese zunehmende Neigung fiir die grofie Linie findet auch im Umfang der Strophe
ihren Ausdruck. Wenn man die Strophen auswiiblt, die 50 oder mehr Takte in sich

fassen, so ergibt sich, dafi unter den Liedern 1—3 und 5—15 nur zwei (Nr. 9 mit 72

und Nr. 10 mit 52 Takten) dieses Mai erreichen, wahrend von 16—35 sich nicht weniger

als sieben finden (Nr. 16 und Nr. 20 mit 50 Takten, Nr. 23 mit 60, Nr. 26 mit 50, Nr. 31

1) man sehe z. B. wie ungliicklich der gelegentliche Versuch, langere Perioden zu bauen, in den

friiheren Liedern endet; so in Nr. 5 mit den triuwen unde ich meine daz unde als ich ir nie tergaz; s.

auch das jammerlieh nachhinkende «V lop. Oder in Nr. 6 unde tuot noch hiute sos mich siht und mir leit

da von geschiht; ferner sit daz si min ouge sach . . . der mac ich vergezzen niemer mv; oder ichhdn iemer

teil an ir, den gib ich nieman, swie framed er mir si (wo es erst Paul S. 544 gegluckt ist, Lachmanna
Konjektur durch eine Erklarung de.s tlberlieferten zu ersetzen). Der Schlulj des Liedea wird auch nur

verstandlich, wenn man ihn blofi auf den zweiten der beiden vorhergehenden, durch und verbundenen

Satze bezieht. Im iibrigen genugt es, auf Burdach S. 215ff. zu verweisen, der eine ganze Menge von

Wiederholungen und Inkonzinnitaten im Gedankengang blofigelegt hat und nur darin irrt, dafi er jedes

der Lieder 5 und 6 in kleinere Teilstiicke zerschlagt, anstatt sie als wenig gegliickte Versuche des wer-

denden Dichters hinzunehmen wie sie sind.

^) der Schlufi von Str. I ist unklar, II 2 ist platt. die Revokatio am Schlufi zu abi-upt.

7*
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mit 54, Nr. 33 mit 50, Nr. 34 mit 52). Urn den Fortschritt noch besser zu wiirdigen,

mu6 man natiirlich den ganzen Bau der Strophen betrachten. So ist z. B. in Nr. 9 die

hohe Taktzahl auf die billigste Weise erzielt, indem eine Reihe, der gewohnliclie Vier-

takter, von Anfang bis zum Schlufi durchgeht; auch Nr. 10, wo zum Viertakter bereits

Sechstakter treten, ist gegeniiber den spateren Liedern noch recht einfach: Nr. 16 hat

neben den vier- und sechstaktigen Reihen auch eine durch Zasur zerlegte achttaktige,^

Nr. 20 hat zwei Reihen mehr als seine beiden unniittelbaren Vorganger, Nr. 23 baut die

Stollen dreireihig statt wie bisher (aufser Nr. 9) nur zweireihig, zerlegt den mittleren

Sechstakter in einen gereimten Zweier + gereimten Vierer und umf'alat 13 Reihen, Nr. 26

besteht aus lauter Sechstaktern + einem Achttakter, Nr. 31 sticht durch die Mannigfaltig-

keit der Taktzahlen (5, 7, 6, 4, 8 in der einzelnen Reihe) von den friiheren ab, Nr. 33

ist wieder durch die dreireihigen Stollen ausgezeichnet, und Nr. 34 endlich glanzt gar mit

vierreihigen Stollen.

Uberhaupt ist der mehr als zweireihige Stollen charakteristisch fiir spatere

Lieder. Die Hochstzahl (je sechs Reihen) bietet allerdings Nr. 9: aber hier herrscht die

einfachste Form der Reihe, die viertaktige, noch unumschrJinkt, die Stollenreihen sind nach

altester Art paarweise gereimt, und der zweite Stollen hat ganz andere Auftaktverhiiltnisse

als der erste. Weitaus mehr Kunst zeigt schon Nr. 23 und Nr. 33 mit je drei Reihen im

Stollen und Nr. 34 mit vier Reihen.

Auch auf den Bau achttaktiger Reihen ist Reimar verhaltnismaisig spiit ge-

kommen: Nr. 8 und 11 bieten die ersten Beispiele, seit Nr. 15 erst verwendet er sie

hiiufiger: Nr. 16, 26, 31, 32 (in letzterem Liede doppelt!); und Nr. 25 hat er eine Reihe

von zehn Takten gewagt.

Ferner wird die Waise oder ein anderer Ausgang fast nur in spateren Liedern in

einer einzelnen Strophe an Reimworte derselben Strophe angereimt: auSer in Nr. 10, wo

V w* = a ist, findet sich dieses Kunstmittel in Nr. 14 (V /J = a), Nr. 29 (VI w = b),

Nr. 33 (III w* = b), Nr. 34 (IV w = a), so wie in der Totenklage (s. die rhythniischen

Schemata der betrefFenden Lieder oben S. 45 ff. und iiber die Totenklage unten).

Endlich verdient die Behandlung der Responsionsreime Beachtung. Das rein

Aufierliche zeigt die folgende Tabelle, die, wo nicht das Gegenteil bemerkt ist, auf den

im ersten Teil dieser Untersuchungen vorgelegten Beobachtungen beruht. In der Reihe

'Responsionen' verzeichne ich die Anzahl der in jedem Liede von der Responsion getrof-

fenen Reime (und Waisen)^), die letzte Reihe gibt die Prozentzahlen solcher Reime im

Verhiiltnis zur Gesamtzahl der Verse an. Die einstrophigen Lieder Nr. 9 und 28 scheiden

naturgemafi aus, ebenso ubergehe ich vorliiufig wieder Nr. 4.
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deren, 5. 6 mit 8. 10 und schliefilich 9 auch noch irgendwo und irgendwie seinen Gegen-

reim findet); und dafi die Echos entweder stets an anderen Stellen erscheinen*) (wie in

dem eben gewahlten Beispiel) oder aber uberwiegend, noch besser stets, an denselben

Stellen (also ^ine Responsion in der ersten und dritten Reihe zweier Strophen, eine andere

in der zweiten und vierten Reihe zweier Strophen usw.). DaS schliefilich der norniale

Reim das feinere Mittel ist als der grammatische, wurde schon oben bemerkt.

Diese idealen Forderungen werden nun in der Praxis Reimars freilich fast nie ganz

verwirklicht. Aber er nahert sich ihrer Erfiillung im Laufe seiner Entwicklung ganz

unverkennbar.

Nr. 1 hat uberhaupt keinerlei Responsion, Ni-. 2 kombiniert die Reimresponsion noch

miihselig mit der Responsion durch gleichen Strophenanfang; Nr. 3 ist kunstlos; Nr. 5

und 6 weisen dieselbe Kombination auf wie Nr. 2; Nr. 7 und 8 bringen bereits in alien

Reihen Responsionen, aber die Strophe hat nur 7 Reihen und im iibrigen ist Nr. 7 ganz

kunstlos, in Nr. 8 kehrt mindestens ein Reimwort im Gegenreim wieder; Nr. 10 hat in

5 Strophen dreimal Korner, bedenkt alle elf Reihen, aber Str. IV ist fast leer ausgegangen;

Nr. 11 bietet in zwei Reirapaaren ganz gleiche Worter, ist aber sonst kunstlos, ja Str. V

steht isoliert da; Nr. 12 ist das erste Lied, das hohere Form besitzt: mindestens eiu Reim-

wort kehrt .stets unverandert wieder, das Echo erscheint stets an anderer Stelle, in zwei

von den vier Strophen tritt ein Korn auf, und alle Reihen sind bedacht; aber Nr. 13

zeigt wieder wenig Kunst; in Nr. 14 nehraen alle neun Reihen an der Responsion teil,

auch kehrt mindestens ein Reimwort anderwiirts unverandert wieder; aber das Echo trifft

einraal dieselben Reihen und vor allem: Strophe II hat keinerlei Bindung; in Nr. 15 ist,

bei sonstiger TJnkunst, gleichfalls Str. II isoliert; Nr. 16 ist ganz hervorragend: das Echo

wird stets von dem gleichen Wort gebildet, erscheint fiinfmal an anderer Stelle, nur ein-

mal an der gleichen, und alle neun Reihen sind beriicksichtigt; in Nr. 17 zeigt sich ein

voriibergehender Abstieg: Str. IV hangt mit den iibrigen nur durch einen Zasurreim zu-

sammen; auch sonst ist die Bindung recht schwach.

Umso kunstvoller sind nun fast all die folgenden Lieder: in Nr. 18 ist mindestens

^in Reimwort gleich, alle zehn Reihen partizipieren, und — ein besonderes Kunststiick! —
die reguliiren Reime stehen stets an der gleichen Stelle, die grammatischen dagegen stets

an ungleicher; in Nr. 19 kehrt gleichfalls mindestens ein Reimwort unverandert wieder,

die Reihen 2. 4 werden auilallend reich bedacht, die Reihen 7. 8 dagegen trotz der massen-

haften Responsionen ganz frei gelassen; Nr. 20 bedenkt alle Reihen, wechselt stets die

Stelle der Responsionen und wiederholt mindestens ein Reimwort; Nr. 21 ebenso, nur

trifft das Echo e'inmal auf dieselbe Stelle wie der primare Reim; in Nr. 22 bedenkt der

Dichter alle Reihen, mit ^iner Ausnahnie kehrt mindestens ein Reimwort wieder, der Ab-

gesang partizipiert in alien Strophen an der Responsion, nur in Str. II nicht, die uber-

haupt isoliert dasteht, was bei der sonstigen Technik dieses Liedes wohl nur durch den

Verlust einer Strophe erklart werden kann (s. Teil I S. 39) ; Nr. 23 verkettet von den sech-

zehn Reihen alle aufier der zehnten mit Responsion (denn die zwolfte hat im Innern den

Reim!), und zwar wechselt die Stelle des Echos stets; in Nr. 24 sind samtliche zehn Reihen

beriicksichtigt, auch Reime im Innern nehraen wieder teil; die Stellen des Echos wechseln

meist und meist kehrt ^in Reimwort wieder (beides mit je einer Ausnahme); Nr. 25 wieder-

1) das hat schon Plenio an den Miinsterschen Waltherstrophen beobachtet, Beitr. 42, 471.
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holt mit twiner Ausnahme inindestens ein Reimwort, setzt mit zwei Ausnahmen das Echo
an andere Stelle und bedenkt alle neun Reihen aufier der fiinften (was bei der Menge der

Kesponsionen Absicht sein diirfte, vgl. oben zu Nr. 19); Nr. 26 ist wunderlich armselig:

Str. II und III hiingen nur recht lose zusammen, und I ist mit III nur durch einige

wortliche Anklange im Innern des Verses verbunden: seiche kombinierte Strophenbinduug

hat Reiniar seit Nr. 6 nicht mehr angewendet. Diese Kunstlosigkeit mufi Absicht sein:

das unmittelbar vorhergehende Lied hatte der Dichter mit den Worten geschlossen: si

scelic ivip enspreche s'mc, nietner me (jesingc ich liet. Will er hier zeigen, wie es ist, wenn
er nicht ein liet singet, sondern sich auf das blofie sprechen beschrankt (s. Str. I 7 deich

iemer sprechen sol)? In Nr. 27 erstrahlt die Responsion wieder in alteni Glanz: alle zehn

Zeilen haben an ihr teil, mindestens ein Keiniwort kehrt (auiaer an einer verderbten Stelle)

wieder, und das Echo ertont mit einer Ausnahme stets an anderer Stelle; in Nr. 29 er-

scheint ein Novum : alle sieben Waisen sind mit Responsion bedacht, und zwar mit Reihen

aus dem Aufgesang (viermal mit Z. 2. 4, einmal mit Z. 4 allein); auch erscheint der

Gegenreim mit einer Ausnahme stets an anderer Stelle; ein illustratives Lied ist Nr. 30

mit seiner auf den ersten Blick verbluffenden Einfachheit: gar keine normalen und nur

zwei diirftigste grammatische Reimbindungen, und im iibrigen nichts als die blofie Wieder-

holung der Worte froice (im Eingang von I 5, II 5, III 4) und owe (in III 6, IV 6), also

ein Mittel, das seit Nr. 6 nur mehr in Nr. 26 voriibergehend verwendet worden war. Aber

wie in 26 ist auch hier die Diirftigkeit gesucht: sie dient dazu, die Sprache der im Dichten

ungeschulten Frau zu charakterisieren (s. Teil I S. 60).

Schon in dem ersten Frauenlied (Nr. 22) hatte Reimar eine iiberaus einfache Strophen-

form (7 Viertakter, kein klingender Ausgang, ein Auftakt) gewiihlt und den Satzakzent

wenig sorgfaltig behandelt (s. o. S. 49). Hier kommt als weiteres Mittel der Charakteri-

sierung zum einfachen Sti-ophenbau (6 Reihen, aus Vier- und Sechstaktern gemischt) die

iirniliche und archaische Art der Responsion hinzu'). — In Nr. 31 taucht eine Neuerung

auf: die bisher mit moglichster Zuriickhaltung gebrauchten grammatischen Reime erhalten

die Alleinherrschaft; im iibrigen erscheint das Echo stets an anderer Stelle, und alle

Reihen aufier der Waise haben daran teil. Nr. 32 ist wieder sehr iirmlich: ein wortlicher

Anklang (ein ivip) verbindet den Schluis von Str. II mit dem Anfang von Str. Ill, ein

grammatischer Reim verkniipft Str. I mit II. Sonst nur noch ein Zasurreim (s. o. S. 47).

Aber auch hier ist der Vei-zicht auf solchen Schmuck ein freiwilliger: Reimar sagt au.s-

driicklich in Str. Ill do ich gesanc daz ich gesunge nietner liet in minen tagen {owe

also Uingez klagen!), ich ivcene ez noch also geste. Das Gedicht soil also kein liet sein,

es ist ein einfaches Jclagen; so beginnt Reimar auch mit den Worten swas ich gesage (nicht

gesinge."), und deshalb wird der grammatische Reim von dem Worte klagen{t) gebildet. —
1) was der Berufsdicliter gegeniiber der Dilettantin mit wesentlich demselben Keimvonat /.u leisten

vermag, zeigt Reimar in seinen beiden Gegenstflcken: in Nr. 23 (Antwort auf 22) und in Nr. 25 (Grund-

lage fiir Nr. 30). — Auch das Lied von Ulrichs Dame im Frauendienst GO, 2o tt'. steht tief unter der

Technik seiner eigenen Gedichte. Ober seinen Strophenbau s. Plenio Beitr. 41, 55; aber einfacher als

seine und Sarans wenig einleuchtenden Versuche, die Strophe als Kunstprodukt zu begreifen, scheint mir

die Annahme, dafi sie absichtlich kunstloa ist. Einen volkstiimlichen Eindruck (Plenio) macht doch

hochstens der sprichwortartige Refrain.

') dieses behiilt er sich vielmehr fiir eine bessere Zukunft vor: Sprtcchc ein wip 'Id semle noV, so

sunge ich ah ein man der friiide hat. sus mnoz ich truren an den ti'd (III).
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In Nr. 33 zeigt sich auch die Frau sprachgewandt: alle zehn Zeilen sind mit Responsion

bedacht, auch bilden die Waisen in Str. II. V ein Korn, in III. IV (mit fast gleichem

Wortlaut der ganzen Reihe) ein anderes. Aber in der Aufteilung der Reime herrscht

keine Kousequenz: bald treten sie an gleicher Stelle auf, bald an verschiedenen; und ein-

nial ist keines der Reimworter identisch mit denen des Gegenreims. — Nr. 34 ist wie in

allem Ubrigen auch im Punkte der Responsion eine Glanzleistung: alle dreizehn Reihen

nehmen an ihr teil, die Waisen ausgenommen, von denen aber die der letzten Strophe

angereimt ist; oft sind beide Reimworter in ganz gleicher Form wiederholt; das Echo er-

klingt fast stets an anderer Stelle (zwei Ausnahmen), und die Fiille der Responsionen (37,

worunter nur 4 graramatische!) ist grofier als in irgendeinem anderen Lied unseres Mei-

sters. — Das letzte Gedicht endlich, Nr. 35, lafit alle Reihen aufser 1 an der Responsion

teilnehnien, wobei ein Reimwort stets unverandert wiederkehrt; dazu tritt ein Korn (in I.

IV) und viermaliger Binnenreim (in II—V). Auch trefFen die Reime (aufier naturlich

beim Korn und in einem Zasurreim) inimer auf andere Stellen. So macht uns der Dichter

den Abschied von seiner Kunst schwer.

Es erliebt sich nun die Frage, wieweit die in diesem Abschnitt vorgelegten Beob-

achtungen einen Anhalt gewahren, dem bisher ubergangenen Lied Nr. 4, bei dem eine

Einordnung auf Grund seines Inhalts nicht moglich ist, seine Stellung in der Reihe der

ubrigen Dichtungen anzuweisen.

Die Strophe unseres Liedes verwendet bereits zwei Waisen: das ist oben S. 48 erst

von Nr. 9 ab beobachtet worden; sie enthalt eine angereimte Waise, was sonst nur in

Nr. 10. 14. 29. 33. 34 vorkommt (oben S. 52), sowie eine achttaktige Reihe, was ander-

warts erst in Nr. 8 und 11 (hiiufiger erst von Nr. 15) an der Fall ist (S. 52). Minde-

stens zu Nr. 15 stellt sich das Gedicht auch durch die Mannigfaltigkeit seines Satzbaues,

die. iiberall den Eindruck der Monotonie vermeidet (S. 51). Der Rahmen der einzelnen

Strophe ist weitgespannt: mit seinen 58 Takten (die aus vier-, sechs- und achttaktigen

Reihen gebildet sind) ist das Lied eher denen der zweiten Hiilfte (Nr. 16— 35) zuzuweisen

(s. S. 51 f.). Noch weiter wird man durch die Betrachtung der Responsionen gewiesen: in

36 Reihen tinden sich nicht weniger als 17, d. i. 47"2 Prozent aller Reihen sind damit

bedacht. Oben (S. 53) ist konstatiert, daS folgende Lieder mehr als 45 Prozent solcher

Reime aufweisen: Nr. 8 (46-6), Nr. 25 (50-8), Nr. 29 (ebensoviel), Nr. 20 (5M), Nr. 24

(55-2), Nr. 21 (57-1), Nr. 27 (60-2), Nr. 35 (ebensoviel), Nr. 12 (66-7), Nr. 34 (71-4). Da

unser Lied sicherlich nicht in die Nahe von Nr. 8 gehort (man sehe in letzterem den

kurzatmigen Stil, die ungelenke Auftaktbehandlung und den Mangel an Fluls in der Folge

der Gedanken) und auch weit iiber Nr. 12 mit seiner archaischen Steife steht, so wiirden

wir ihm darnach eine Stelle unter den Liedern ab Nr. 20 anzuweisen haben. Damit ver-

tragt sich gut die Seltenheit der grammatischen Responsionsreime: sie bilden weniger als

ein Achtel der normalen Responsionsreime (2 unter 17): somit steht ,das Lied in der oben

S. 53 angefuhrten Reihe (Nr. 16. 18. 21. 33. 20. 34.' 35. 8. 27) auf einer Stufe mit

Nr. 20, ist etwas besser als Nr. 33 (mit einem Siebentel), etwas schlechter als Nr. 34 (rait

einem voUen Neuntel), gehort also auf alle Falle auch in dieser Hinsicht unter die spa-

teren Lieder. Zu derselben Einordnung fiihrt auch die kunstvolle Art, mit der die Re-

sponsion sich auf alle zwolf Reihen erstreckt, stets an anderer Stelle als Echo ertont und
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niindestens eines der Reimworter wiederholt: solche Technik zeigen von friiberen Liedern

nur Nr. 12 und 16; erst von Nr. 18 an wird sie bis auf gewisse oben S. 55 erkliirte Aus-

nahmen mit einer gewissen Selbstverstiindlichkeit gehandhabt. Auch die dreireihigen

Stollen (S. 52) weisen in die spiite Zeit: unser Lied teilt sie mit Nr. 23 und 33 (dazu

Nr. 34 mit vierreihigen und das im iibrigen ganz archaische Lied Nr. 9). Nimtnt man
hinzu, dafi die neun trochiiischen Eingange durchaus gute Spracbbetonung zeigen (vgL

dazu S. 49 f.) und dafi als besonderer Scbmuck auch noch gelegentlicher Innenreini auftritt

(S. 48), der nur an der Art des Reims in Nr. 23 und 34 eine Parallele hat (weit weniger

kunstvoU als in letzterem, aber dafiir sehr ahnlich dem in Nr. 23*), so wird man das Ge-

dicht wohl mit zienihcher Sicherheit in die Niihe des Liedes Nr. 23 setzen diirfen, mit

dem es auch im Strophenbau weitgehende Ahnlicbkeit zeigt^). Auf solcb spate Ansetzung

fiihrt auch der sonstige Charakter dieses Stuckes: der eHle Inhalt, der es zu einer Perle

von Reimars Lyrik macht; die ergreit'ende Wirkung, die es schon bei blofieni Sprechvor-

trag ausiibt; die vreitausladende Syntax der Satze (achtmal reicht der Satz iiber je drei

Reihen, ^inmal gar iiber fUnf). Und schliefilich: der Auftrag, dem FUrsten, der im Leben

die Kunst des Gesanges so geliebt hatte, die Totenklage zu singen, ist wohl nur an einen

Dichter ergangen, der sich in dieser Kunst bereits als Meister bewahrt hatte.

Ich nehme also an, dali die Lieder Nr. 1—3 und Nr. 5—20 vor dem Sommer 1195

entstanden sind: ob auch noch andere, weifi ich nicht zu entscheiden.

F. Reimar und altere Minnesinger.

Die Beziehungen sind spiirlich und wenig gre^bar. Icii notiere:

Reimar Hausen

daz icli in gelege also, der keiser ist in alien Linden, . . .

mich diuhte es vil, ob ez der keiser wasre 2 III er jaehe ez wxre im wol ergangen 49, 17

der . . . anders niemen sinen willen reden 13,t 13 IV noch bezzer ist daz man ir hiiele

dan iegelicher sinen willen spra-che 50, 23

diu tuont mir beidiu we: mir taste iedoch ir laster we 48, 22

ich enwirde ir lasters niemer fro 16 IV

und si vor aller werlde han 16 V der si vor al der werlte hat 45, 27; vgl. 47, 13

wa nu getriuwer friunde r§,t 18 III niichn hilfet dienst noch miner friunde rat 43, 30

sit si mich hazzet diech von herzen minne 18 III ob ich die hazze diech da minnet e 47, 34

Genade ist endeliche da . . . min herze belibet doch al dil.

dien suoche ich niender anderswa 24 IV daz suoche nieman anderswa 51, 30

dam gan ich nieman heiles 27 IV der ir baz heiles gan 49, 27.

Auf Faralleleii zwisclien den Frauenliedern Reimars 22 und 33 und Hausens Lied 54, 1 ff.

hat Burdach S. 119f. bereits hingewiesen. Sie sind gleichfalls wenig zwingend. Um so

') Nr. 23 119. 12 rhtz ich niemer : deiz kus ieiner; Nr. 4 16 daz ich »tc»icr.TI6 swaz ich

iemer.

^) besonders wenn man in Nr. 23 die Periode B IV als blofie Wiederholung von B III (s. o. S. 46)

nicht in Betracht zieht.

Abh. d. philos.-philol. u. d. hist. Kl. XXX, 6. Abh. 8
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mehr fallen die starken wortlichen Ankliinge auf, die sich in dem unechten (s. Tell I

S. 80 f.) Gedicht 192, 25 ff. finden (Burdach a. a. 0.):

Pseudo- Reimar Hausen

Dest ein not 192, 25 daz ist ein not 54, 24

daz ist mir ein not 192, 37

wan deich im holder bin sit daz ich im holder bin

danne in al der werlte ein wip 192, 35 danne in al der werlte ie frouwe 54, 30

daz ich sin niht ze friunde enberen wil 193, 4 und sol ich sin ... ze friunde enbern 54, 24

ein sielic man 193, 20 ein sselic man 54, 4.

Nimmt man hinzu die engen Beriihrungen niit Wendungen Reimars und Walthers,

auf die Burdach S. 148 und Paul Beitr. 2, 520 hingewiesen haben, sowie die gleichfalls von

Burdach angezogenen Parallelen zur Stelle 192, 38 in Eilhards Tristrant 2528. 2586, so

kann die Unechtheit des Liedes kaum angezweifelt werden*).

Auch mit anderer alter Lyrik hat Reimar wenig gemein: Nr. 25 IV wcere ez al der

werlte leit == 6, 12; owol mich danne langer naht Nr. 9 = Dietmar 35, 20 (Schmidt S. 38);

Nr. 18 III sit si mich Jiazzet, diech von herzen minne, vgl. Fenis 80, 9 ich minne si, diu

mich da Jiazzet sere; Nr. 23 IV si enlat mich von ir scheiden noch U ir besten, vgl. Fenis 81, 22

Mine sinne icelnt durch daz niht von ir scheiden, swie si mich hi ir niht wil Ian heliben;

Nr. 13 III si ist min osterlicher tac = Morungen 140, 15 f.

Im Ganzen ergeben diese karglichen Parallelen, die zudem meist durchaus nicht auf

die altesten Lieder Reimars entfallen, den Eindruck, dafi zwischen der Lyrik in der Art

des Kiirnberffer und den Anfiingen Reimars eine Liicke besteht, die durch Hausen keines-

wegs ausgefuUt wird.

G. Reimar und Ulrich von Liechtenstein.

Ulrich, dieser typische Nichtskonner und Dilettant — denn das ist er trotz all seinem

Formalismus — , interessiert mich hier nur so weit, als seine zahlreichen groben Entleh-

nungen aus Reimars Liedern auf die Uberlieferungsgeschichte der letzteren gelegentlich

ein Licht werfen. Ich stelle eine Liste der Entsprechungen zusammen, in die alles, was

bereits Schmidt, Knorr (QF. 9), Stosch (Zeitschr. 33, 124 f.) und Brecht (Zeitschr. 49, 97ff.>

beobachtet haben, nach Ausscheidung des Unsicheren ubernommen und mit einem Stern

hinter der Zahl von Reimars Lied gekennzeichnet ist. Die Reihung der Zitate erfolgt

nach der Reihe von Reimars Liedern.

Reimar Ulrich

daz iemer werde ein ander wip daz nimmer wirt noch werden kan

diu von ir gescheide minen muot 3 IIP) in der werlt kein ander wip 62, 1

') unecht ist ferner 182, 37 trCiren . . . dem wolte ich ril schiere ein ende (jehen, vgl. Johannsdorf 90, 27

tn'irecHche . . . dem icil ich vil schiere ein ende geben; 202, 25 der daz beste gerne titot = Hausen 43, 9;

Rugge 105, 29; 110, 13.

') so BC; aber was E bietet (daz in der werlde kein ander wip von ir gescheide), stimmt genau

mit Ulrichs Zitat und verdient daher um so mehr Beachtung, als BC dehaiii (nicht ein) lesen und Vers &

gegen MF. viertaktig anzusetzen ist, s. o. S. 44.
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Keimar

als ich (daz ich) ir nie vergaz 5 1; G V
noch mil- wip geviel nie baz 6 V
do mir diu sorge

80 niht ze herzen wac 10 I

daz si niht alle haben einen muot 11 II*

ez ist^) allez an ir einen

swaz ich fioiden haben sol 11 IV

waz ir wille wuiie 12 III

daz stet in ir handen 18 III

si ist min osterllcher tac ...

daz weiz er wol dem nieman niht') geliegen mac
13 III*

ich frbu mich des daz ich ir dienen sol 14 IV

daz mirs min sajlde gan 14 V*
deich ab ir redenden munde ein kiissen mac ver

git got deichz mit mir') bringe dan,

«6 wil ichz . . . iemer heln ...

waz tuon ich danne, unsLelic man'') 14 V*

bin ich beroubet alles des ich han,

frSide und al der sinne min.

ai muoz gewaltes me an mir began 17 II

wan daz ich des trustes lebe 17 IV

sit si raich hazzet, diech von herzen minne.

waz tuon ich daz mir liebet daz mir leiden solte

18 III

miner ougen wunne lat mich nieman sehen 19 I

daz iehs ie getorste biten,

ein wip mit also reinen siten 19 II*

mir WcSre

lip und guot unmaire,

het ich si*) verraiten 19 11*

Ez tuot ein leit nach Hebe wO,

so tuot ouch lihte ein liep n^ch leide wol 20, VI*

si was endelichen guot 21 IV*

lieber bote, nu wirp also 22 I*

daz ab dfl verswigen solt 22 II*

80 bit in daz er verber

rede, dier jungest sprach ze mir 22 IV

Ulrich

der ich nie vergaz 126, 31

wan mir nie wip geviel baz 516, 27')

daz dich diu sorge min so ringe wigt 59, 6

ja hab wir all niht einen muot 615, 26

ez ligt an iu al eine . . .

aller miner freuden bejac 56, 19

waz ir wille si 135, 27

daz stt't allez in ir hant 126, 6

dar zuo min osterlicher tac.

daz weiz er wol, dem niemen niht geliegen mac
56,22

wol mich des*) daz ich ir dienen sol 378, 31;

406, 20; 518, 28

ob mirs min siulde gan 387, 15

stein, ... ir roten munt,
sS, an der selben stunt

wolt ich dar ab ein kiissen stein.

daz solt ab dfi mit triwen heln.

sold ichz mit heile pringen dan,

wer wsere ich danne, ich s»lic man') 50, 19.

diu mich so roubet sinne,

sselde und al der vreuden min,
waz mac ir gewalt mir liebes mer benemen?

399, 17.

wan ir trostes muoz ich leben 98, 20

sol ab ich si minnen diu mich hazzet? sol mir

lieben, diu mir also leide tuot? 399, 11

daz man si niemen sehen lat 103, 20

getorst er ie so hohe gepiten

ein wip mit also reinen siten 55, 9

daz mir wane

lip unde guot unrasere,

het er halt die pet vermiten 55, 15

Sit man leit nach liebe hat,

so sol ouch liep nach leide ergiln 105, 1

si was endelichen guot 415, 15

lieber hot, nu wirp also 47, 17

daz aber du verswigen solt 50, 2

er sol ab solhe rede verbern 22, 3

') natiirlich ist die Stelle nacli Reimar zu bessern; daB vie vor bas gehOrt, bestatigt auch Ulrichs

spatere Riickverweisung: ic/t i/ihc noch des ich do jacli, daz mir wip geviel nie baz 572, 24.

2) 1. ij(? 3) nieman niht AE und Ulrich; man niht b, ich niht C.

*) das 378, 31 fehlende des ist natiirlich zu erganzen.

5) mit mir A, fehlt bCE: vielleicht hat Ulrichs mit heile in der auch sonst unsicher iiberlieferten

2eile gestanden.

^) A hat wie Ulrich ich selic wan.

') im weiteren Verlaufe, 51, 7fF., trilgt Ulrich dann Walthers Polemik (Nr. 14» II) Rechnung.

') si b, ez K:ez bezieht sich auf das vorhergehende bitcn, stimmt also zu Ulrichs die pet.

8*
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Keinuiv

daz doch niemer mac gescbehen 22 IV

niemer al die wile ich lebe 23 III

daz si mich noch wil versuochen baz 23 IV

genade ist endeliche da 24 IV *

ichn ssehe ') an ir noch lieben tac 24 IV

son ban ich niht ze guoten sin 25 II

swaz gescbeben sol, daz gescbibt 25 II* (vgl. 30 II)

si hat tugent und ere 26 II*

waz bedarf ich danne froiden me 26 III

der mir giebe sinen rat 28

daz mac ze scbaden komen 30 III

ouch ist ez wol genaden wert 31 IV

des ich nu lange ban gegert 32 11

nein oder ja, ich enweiz enwederz da 32 II

und iedoch dar umbe niht

daz ich welle minnen 33 IV

die selben bulfen mir ez klagen 34 III

swer wibes ere hiieten wil,

der bedarf vil schoener ziihte wol 34 III

spi-feche ich . . .,

dar an begienge ich groze unstaetekeit 35 II

hei wie mangen muot und wunderliche site

si (die frouwen) . . . tragent 35 III

Ulricb

daz doch niemer kan geschehen 387, 12

immer al die wile ich lebe 55, 19

si wil da mit versuochen dich 308, 8

genade ist endelichen dS, 54, 22

so geleb ich nimmer lieben tac 55, 82

so bet ich niht^) guoten sin 129, 20

swaz so geschehen sol, daz geschiht 227, 21

daz si hat tugent und ere 449, 21

waz bedarf ich saelden mere 421, 1

der uns kunde geben rat 420, 17

daz mac ze scbaden komen 42, 14

er diubt iuch wol genaden wert 53, 22

und ban gegert rait triwen lange her 403. 19

so kan ich nein, so kan ich ja 51, 29

des sol er da fiir haben niht

daz ich hie welle minnen in 324, 5

so hiilfen mirz die biderben klagen 411, 14

swer werdez wip erwerben wil,

der bedarf geluckes wol 430, 30

spraeche ich . . .

,

so begienge ich groze unstistikeit 55, 11

die frouwen sint vil wunderlich 327, 21.

Von den unechten unter Reimars Namen gehenden Liedern hat Ulrich dagegen

nur wenige gekannt:

Reimar

waz dar iimbe, valwet griieniu heide? 169, 11*

alsolher dinge vil geschiht 169, 12

Aller sselde ein saelic wip 176, 5*

ich was ie der dienest din 176. II*

wol im, erst ein sielic man 195, 7*

Man sol sorgen: sorge ist guot 198, 35*

der dien ich die selben tage.

miniu jar diu miiezen mit ir ende nemen,

80 mit froiden, so rait klage 199, 22*

herzeswiere . . .

mere denne ich iemen sage 201, IG*

Ulrich

waz dar umbe, ist verswunden uns der sumer

555, 21

alsolher dinge vil geschiht 21, 14

Aller saelde ein saelic wip 383, 15

ich was ie der dienest din 105, 10

. . . von in! derst ein s<elic man 113, 18

ich wil ot alle mine tage

so mit frSiden, so mit clage')

ir einer . , . verzinsen elliu miniu j5r 61. 20

leides . . .

mei'e dan ich iemen sage 412, 19.

Diese fiinf Lieder sind also keinesfalls viel jiinger als Reimars Lyrlk. Fiir 198, 28

wird dies auch dadurcli bestJitigt, daS Hartmann in seiner Absage an den Minnesang einen

anderen Vers dieses Gedichtes im Auge hat, wenn er 218, 27 sagt: ir rlngent umbe Hep
daz iuwer niht enwil, vgl. 199, 14 liehes des enhdn ich niht, tvan ein Hep daz min
niht wil (Teil I S. 85).

') gesehe BCE, emjelehte A mit Ulrich. Auch die Nachahmung 199, 16 hat:

tac an dem geleb en.

') Reimars ze gehort in Ulrichs Text.

') derselbe Vers noch 121, 30; 505, 13; 657, 8.

trenne sol ich lieben
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Aus der zuerst vorgefiihrten Liste ergibt sich, dafi Ulrich siimtliche uns erhalteneii

Lieder Reimars benutzt hat'), mit Ausnahme der Nummern 1. 2. 4 (Totenklage auf Leo-

pold). 10. 15 (Polemik gegen Walther). 16 und 27: er hat also wohl dessen gesamte Lyiik

gekannt. Die Quelle seiner Kenntnis kann nicht die Vorstut'e einer unserer Sammlungeu
gewesen sein; denn von den Liedern, die er zitiert, fehlen in A nicht weniger als 15*), in

B 8*), in C 2 (Nr. 11. 19), in E 10*). Entweder hatte er also mehrere Einzelquellen vor

sich, oder aber er besate Reimars Lieder in einer Gesamtausgabe, die vielleich chronologisch

geordnet war und ihn auf die Idee brachte, einen analogen Zyklus zu dichten. Fur letzteres

spricht der starke Einfluls Reimars auf seinen Frauendienst, der sich in den oben ange-

fiihrten Parallelen nicht annahernd erschopft. Er tritt z. B. in den Reden Ulrichs und

seiner Herrin mit dem Boten iiberall zutage (21, 1; 136, 20ff.; 159, 17ff.; 242, 3; 253, 9ff.;

320, 29ff.; 324, 5 ff.; 350, 8ff.; 351, 13ff.; 357, 5 ff. 18. 20; vgl. den Dialog 443, 8 ff.).

Auch sonst stammen grundlegende Motive aus Reimars Lyrik: scbon im Anfang des Ver-

hiiltnisses taucht der Wunsch nach dem hi ligcn auf (30, 1); bei der ersten Aufforderung,

mit ihr zu reden, schweigt er zaghaft (34, 20); spater (126, 12 ff.) singt Ulrich zu ihr von

fee liyen, worauf sie droht, ihn auffordert, sie geuerbes vri zu lassen (127, 12 £F.), und in

zorn (127, 29) geriit, weil er an si der dinge gert der an si gert noch nie hein man (128, 25 ff.);

er aber erklart, ganz wie lieimar (17 V), oh si mir Mute ist gehaz, so ivil ich gerne dienen

iaz (129, 11) und erneuert seine Bitte, worauf sie ihm wiederum ziirnt sit er der rede

mich niht erldt (136, 20); er antwortet, wieder ganz wie Reimar, mit Beteuerungen seiner

stcete (322, 1) und aufiert den Wunsch, noch vor grdtvem hare zum Ziel zu gelangen (394, 16),

sowie die Bitte um trost (399, 9 ft'.), sucht helfe tmde friundes rat, weil sein langes Klagen

Verdrufi weckt (402, 17 ff.) und fluchtet zur gedulde (405, 8). Erst von 413, 9ff. ab, wo
er im Zorn aus ihrem Dienste scheidet, weicht er von dem Vorbild Reimars ab. Es ist

daher durchaus moglicli, dafi Reimars Zyklus den Epigonen zu der poetischen Ausgestal-

tung seiner Liederreihe, die ja auch in historischer Folge angeordnet ist (Brecht S. 31 f.\

angeregt hat.

H. Der Zyklus und die Reihenfolge in den Handschriften.

Die Art, wie die Lieder in den einzelnen Handschriften gereiht sind, liiitte wohl nie

dazu gefiihrt, den Zyklus zu ermitteln. Wohl aber lassen sich, nachdem die Betrachtung

des Inhalts die Chronologie der Lieder ergeben hat, einzelne Reste chronologischer An-

ordnung vielleicht noch in den verschiedenen Handschriften nachweisen.

So bilden die Lieder Nr. 1. 2. 3 in B (1. 2—5. 6-8) und C (1—3. 4—7. 8—10)
den Anfang der ganzen Samnilung. J^erner folgen Nr. 7. 5. 6 (in dieser Reihung!) in b

(49—51. 52—56. 57—61) und in C (92—94. 95—99. 100—104) aufeinander^). Ehenso

*) und zwar recht ungleichmaSig: mit 42, 14 beginnt die Benutzung; von hier bis 62, 1 linden

sich 16 Zitate; von 98, 20—136, 27 blofi 8; das nachste Zitat steht erst 227, 21; dann folgen ganz iso-

lierte (308,8; 327,21); von 378, Bl bis 449,21 finden sich 15; von da ab mir mehr ganz vereinzelte

(516, 27; 618, 28; Frauenbiich 615, 26).

2) 3. 6. 7. 8. 9. 11. 17. 19. 21. 22. 28. 30. 32. 33. 35.

') 8. 11. 26. 28. 31. 32. 33. 34. *) 5. 7. 8. 9. 17. 28. 30. 33. 34. 35.

5) Nr. 5. 6 sind Pendants, s. o. S. 29 f. und 44 Anm. 5.
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stehen Nr. 12. 10 und 9 (in dieser Reihung!) in B (13. 14—16. 17) und C (14 und 19.

20— 24. 25) beieinander. Nr. 16 und 18 uberliefert A (34—37. 38—42) zusammen. Nr. 20

und 18 (in dieser Reihung) bietet C (45—48 sowie 60 und 61. 62—67), Nr. 20 und 23

finden sich in A (19—21. 22—26) beisammen, wahrend b (6-10. 11-13) sowie C (40-44.

45—48 sowie 60 und 61) und E (322—25. 326— 31) die umgekehrte Anordnung haben.

Nr. 21 und 22 stehen in E in richtiger Folge (223—28. 229—33). Nr. 24 geht in A
der Nr. 20 unmittelbar vorher (15—18. 19—21), ebenso Nr. 26 der Nr. 25 (62-64. 65

—68), wahrend E wieder Nr. 27 unmittelbar auf Nr. 25 folgen lafit (311— 16. 317—21)

und in C Nr. 27 direkt vor Nr. 24 steht (26—30. 31—34).

Diese Spuren sind allerdings sparlich, aber doch wohl zu zahlreich, als da6 der Zu-

fall dabei gewaltet haben kounte.

I. Die unechten Lieder in Hinblick auf die Rhythmik der echten

und auf den Inhalt des Zyklus.

Aus dem Nachweis des Zyklus wie aus der Untersuchung von Reimars Rhythmik

ergeben sich gelegentlich weitere Griinde gegen die Echtheit der von mir im ersten Teil

S. 65 ff. verworfenen Lieder.

36, 5—22 (S. 65. 82)*). Schema: _4a-j-4b-:

— 4/) — i— 4w— ,— 4/?^^.

Eine ueunreihige aus lauter Viertaktern aufgebaute Strophe hat Reimar sonst nicht;

am nachsten komrat noch Nr. 12.

36, 23—33 (S. 66 f.). Schema: -4a -l-4b — -.

\

— 4a — |~A^4w'—
I

— 4«-^
7:4w2-l-4,J-
— 4 w» —

!

— 4 // uLi.

Von Reimars Liedern ist Nr. 10 im Bau verwandt, hat aber neben den Viertaktern

auch Sechstakter.

103, 35—106, 23 (S. 66). Schema: _4a-i-4b — :

— 4a-^| — 4a —
— 4/? —

I

— 4w —
I

4/J lJL..

tjber die durchgehenden Viertakter s. o. zu 36, 5. Im Rahmen des Zyklus sind die

Strophen undenkbar.

109, 9— 110, 25 (S. 67 ff.). Schema: _ 4 a - |

- 6 b t^ :

— 6a^|— 6a^
-4/J—

1

— 6/? —
I

— 6/5^.

Am nachsten im Bau steht Nr. 1. Fiir den Zyklus kommt auch dieses Lied nicht in

Betracht, und fur die allererste Zeit Reimars ist es zu jung.

168,30-169,8(8.71). Schema:
— 6a-|-4b-:l
Y 4 a -^ A 8 a i-1j.

*) die Seitenzahlen in Klammern bezieben sich auf Teil I dieser Untersuchungen. — Die vier, Reimar

jetzt wobl allgemein abgesprochenen Lieder 103, 3—34; 106, 24—109, 8 iibeigehe ich wieder wie in Teill.
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Diese Strophen konnten nach ihrer einfachen Form, dem Fehlen der Responsion, dem

von resignierten Betrachtungen ganz freien Inhalt und der abgehackten Diktion nur vor

den Zyklus gehoren , zu den alleraltesten Liedern Reimars. Dazu aber fehlt es ihnen

doch an archaischen Vorstellungen. Audi spricht der Verfasser wie einer, dessen Stim-

mung bereits die Teilnahme der liute erregt. Auffallend ist auch, datj die erste StoUen-

reihe mehr Takte hat als die zweite, s. zum folgenden Lied.

169, 9-38 (S. 71 flf.). Schema: ^ &!,- ^ 1 ih - :

X 4 a — ' T 6 n lIj.

Im Rhythmus fallt auf, da6 der Ausgang der ersten und dritten Reihen leichtklin-

gend ist (ich wenigstens vermag ihn schwerklingend nicht vorzutragen), worauf danu ein

unterfullter Takt folgt: das ist bei Reimar, soviel ich sehe, niemals der Fall: er wiirde

die Kadenz schwerklingend gestalten. Auch hat die erste Stollenreihe weniger Takte als

die zweite: Reimar hat das nur in Nr. 5, wo er aber ein Gegenstiick zu Nr. 6 beabsichtigte.

176, 5—177, 9 (S. 73 f.). Schema: X" 4 a - X 2 b -, X 4 c - :

T4a — |X4a —
T 4 w — A 4 y? rf Ta 4 /? ^.

Eine so glatte Technik hat der schwerringende Reimar nie gewonnen. Aufierdem

verwendet der unbekannte Dichter die Anfangs- und Endresponsion, die sich bei Reimar

in den spateren Liedern — und nur die letzte Periode Reimars kcinnte hier in Frage

kommen — fast niemals findet. Schlielslich vertriigt sich der Inhalt der beiden letzten

Strophen mit den im Zyklus gemachten Voraussetzungen nicht, denn so schiichtern und

wunschlos war Reimar nicht gewesen, der doch durch die Absicht, sich einen Ku6 zu stehlen.

und durch die wiederholte Bitte um bi ligen den Dnwillen der Geliebten erregt hatte.

180, 28—181, 12 (S. 74). Schema: x 6 a

— 6a

^ 6b _
A 6 C 77 I A 6 C ^rz'-

Der Mangel der Responsion (auSer der Anfangsresponsion: fruide in I 1 und II 1),

das Fehlen der Dreiteiligkeit und die Durchreimung wurden schon im ersten Teil hervor-

gehoben. Auch ware es, wenn das Lied dem Zyklus angehort, merkwurdig, daS Reimar

nirgends eine Anspielung auf den Kreuzzug, dessen Teilnehmer er nach dem unmittelbar

folgenden Lied gewesen ware, angebracht hiitte.

181, 13—182, 13 (S. 74 f.). Schema: -4 a -|-4b-:|
— 6a ~

\

— 9a ~
_4wl —

I

— 4/J —
— iW^ —

\

— i^ ^.

Der Inhalt hat, wie eben bemerkt, im Zyklus keinen rechten Platz, ebenso pai3t die

Anfangsresponsion nicht zu den spateren Liedern, zu denen die Strophen nach der sonstigen

Responsion wie nach der guten Sprachbehandlung gestellt werden miiiteu.

182, 14—33 (S. 75). Schema: a 6a -
I

- 6a -
T4b—

I

— 6bv^.

Die Form der einfach gebauten, unstolligen und durch keinerlei Responsionen ver-

kniipften Strophen steht in merkwiirdigem Widerspruch mit dem verhaltnismiiSig modernen

Ausdruck, der neben dem Einfluis Morungens auch an den Wolframs denken liifst. So

bewegt sich das Ganze fiir den Anfang von Reimars Tatigkeit zu sehr in ausgefahrenen

— 6b
— 6a
X6b
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Geleisen, fiir den spateren Reimar hat es viel zu wenig Kunst; audi pafet die Stimmung

nicht in den Zyklus.

182, 34-183, 8 und 183, 9-32 (S. 75 f.). a 4 a -
|

- 6 b t^ :

Schema: "a 4 o — — 8 a uIj.

Im Strophenbau erinnert das Lied an Reimar Nr. 30. Aber dieser hat nie fiir zwei

verschiedene Lieder den gleichen Ton verwendet; ebensoweuig kehrt je derselbe Ton bei

AValther wieder, wenn keine Parodie vorliegt. Auch ist die Oberfliichlichkeit in Trauer

und Trost ganz gegen Reimars Art.

183, 33—184, 30 (S. 76). Schema: _ 4 a - |

_ 4 b - :
|

— 4 a — ' — i a — — 2aLi_i.

Nach Stimmung und Inhalt niUfite es ein Jugendlied Reimars sein; auch lafit es sich

in den Zyklus nicht einreihen; die gute Responsion aber wiirde es unter die spateren

Lieder verweisen.

184, 31—185, 26 (S. 76). Schema: -- e a ^f 4 b - :

A 6 a -f^
— 4w-^ — 4« lIj.

Wieder ist die erste Stollenreihe der zweiten an Zahl der Takte iiberlegen, s. 0. zu

168, 30; 169, 9. Nach dem Inhalt (185, 5 mi gat uz, grdwiu hdr) miiEte das Lied spater

gedichtet sein als Reimars Nr. 17 IV {ir gewaUes ivirde ich grd). Dazu pafit aber weder

die unregelmafsige Responsion noch die Beziehung auf eine lange Abwesenheit in der Fremde.

185, 27— 186, 18 (S. 77 ff.). Schema: 7- G a -:^ |

- 4 b - :
|

'A'4a-^t — 4w—
I

— 4a L^.

Auch dieses Lied konnte nach seinem Inhalt nui- eines von den spateren Liedern

des Zyklus sein, etwa urn Nr. 16 herum; dem widerspricht aber die Verworrenheit der

Gedanken und die mangelhafte Technik. Zudem ist der Ton fast ^ Walther 72, 31.

tjber das Verhiiltnis zu Carmina Burana 128" s. Burdach S. 165; Plenio Beitr. 42, 188 Anm. 4.

190, 27-191, 6 (S. 79). Schema: T 4 a -
|
T 4 b ^^

! T 4 c ^ :
I

7 4a — jTe-w^ X4a4^.
Diese Strophenform iiat bei Reimar nichts Vergleichbares. Auch ist die Responsion

auf den Anfang und auf die Waisenzeile beschriinkt. Das hat Reimar bald aufgegeben;

zu seinen friihesten Liedern paSt aber die glatte Ausdrucksweise wiederum nicht.

191, 7—33 (S. 79). Schema: -4a- -4b-:!
— 4a —

!

— 4b —
— 2a—. — 2a— j

— 4a —
i

— 4bLjlj.

Ob der Bau stollig ist oder nicht, bleibt hier zweifelhaft, bei Reimar nie. Auch

die Durchreimung spricht gegen Reimars Autorschaft; dieser hat bei neunreihigen Stro-

phen stets das Reimschema ab|ab|aa|... und niemals so einfache Taktzahlen. Die

Responsion ist diirftig (Str. II hangt nur durch bin rait I 8 sin zusammen). Dabei wurde

aber der Liebeskummer, den Reimar iibrigens nie so spielerisch ausdriickt, auf eine spiitere

Zeit deuten.

191, 34— 192, 24 (S. 79 f.). Schema: r4a— |-4b— :]

A 4a—
:

— 4w—
I

— 4a lIj.

Die Strophenform ist bis auf die Auftakte in der Reihe 2. 4. 7 identisch mit Reimar

Nr. 22 (178, 1); auf entsprechende Tone bei Adelnburg und Hartmann hat schon Burdach

S. 166 f. hingewiesen. Die zahlreichen Responsionen wiirden das Lied in die spatere Zeit

Reimars stellen ; dem widerspricht aber der starke Einschlag altvaterischer Spruchdidaktik
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in Gedanken und Ausdruck. Wenn die Behauptung {ich) gesten dock lihter fro dan in der

icelte ein ander man aus dem Munde des alteren Reimar gekomnien wiire, so batten ihn

die Leute mit Fug ausgelacht: ^r laSt nie einen Zweifel dariiber, dafi sein Frohsinn nur

der des Resignierenden ist.

192, 25—193, 21 (S. 80 f.). Schema: - 4a - ,

- 6 b -:^
:

I

T4a —
!

— 6w— !— ColIj.

Der Ton nachst verwandt mit Reimar Nr. 7, wo nur mehr Trochaen und a statt w.

Nach den ausgedriickten Erapfindungen muSte dies das allerletzte der Lieder von Reimars

Herrin sein, also nach Nr. 33 fallen. Dazu wurde der Innenreim und die gute Respon-

sion wohl passen, keineswegs aber die ungelenke Ausdrucksweise und die starke Benutz-

ung alterer Literatur.

193, 22—194, 17 (81 f.). Schema: _ 4 a - [

- 4 b - :

A"4a — |-4a —
I

— 4bL2..

Durchreimung (uber eine entsprechende Strophe der Carmina Burana s. Burdach

S. 167) und die geringe Responsion (Str. IV ist isoliert) verstarken die Bedenken gegen

Reimars Autorscbaft, zumal der Dichter bereits so vil . . . geklaget bat, daz ez versmdht

den Tcinden, und mit dem Selbstgefiihl des Mannes, auf dessen Sang die Welt Wert legt,

spricht (Str. Ill; vgl. Paul Beitr. 2, 52 If.). Das wiirde nur auf den gereiften Reimar

zutreffen, dem man aber die tecbnische, gedankliche und sprachliche Unbehilflichkeit un-

moglicb zutrauen kann.

194,18-33(8.82). Schema: _ e a ^f |

- 6 b - :
|

— 6a — j— 6/?-:^

Der Mangel der Responsion steht, wenn man an Reimar denkt, in Widersprucb mit

der vortrefflich durchgearbeiteten Sprache, iiber die Reimar so nicht verfiigte, als das ini

Zyklus besungene Verhiiltnis anhob: auf solchen Anfang deutet aber der Inhalt.

195, 3—96 (S. 82f.). Schema: X 6a ^ !
^ 6 b - :

|

— ia— \— 4:3. — \'JGa^.
Der Ton erinnert stark an Reimar Nr. 35 (170, 36); Durchreimung und Feblen der

Responsion riicken es von seinen Liedern ab. Fiir den jungen Reimar ist die Sprache zu

glatt und olig, fur den spiiteren die Empfindung zu einfaltig.

195, 37-196, 34 (S. 83 f.). Schema: -4a-|-6b4:|
X 6« — —

i X lOa lIj').

Die Dame des Zyklus kann dieses Lied nach all seinen Voraussetzungen unmoglich

gesungen haben. Es konnte also nur ein Lied aus der allerersten Zeit Reimars, aus der

seiner unstcete, in Frage kommen. Aber ging man damals schon hltiomen brcchen 11f der

hcide (Str. IV) y

198, 4— 27 (S. 84). Schema: - 4a - - 4b - :

— 2a—, — 4/?-^| — 2a— ,
— 4^ —

_4j, _1| _4^-:_
— 4y — \

—4(5—.
Der Ton zeigt eine gewisse Verwandtschaft mit Nr. 24. Nach der meisterhaften

Reimtechnik, der glatten Form und der fliefienden Sprache mlifite es, wenn schon, so doch

1) der Zehntakter lilfit sich ohne Gewalt nicbt waiter zerlegen.

Abh. d. philos.-philol. 11. d. hist. KI. XXX, 6. Abh.
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ein ganz spates Lied Reimars sein. Aber zur Herrin des Zyklus pafit der Inhalt der

Frauenstrophe ganz und gar nicht.

198, 28—199, 24 (S. 84 f.). Schema: ,, 4 a -
| T 4 b - :

A 4 a —
I
T 6 w —

\ „ ia ^.

Im Bau erinnert die Strophe an Reiniar Nr. 13. Aber der Trommelrhythmus, zu

dem man ohne weiteres den Takt schlageu kann, ist durchaus gegen seine Art. Und vor

allem: wenn Keiniar dem Liebeskummer gegeniiber so robust empfunden hatte, wie viele

Lieder des Zyklus hiitte er singen konnen?

199, 25—201, 11 (S. 85). Schema^): , 2 a -, - 2 a - i
- 4 b -

a2c— ,
— 2c— — 4b —

a2«— ,
— 3a— — 3/? —

— 3/?— I— 5^ I-'.

Der Ton ist absolut unreimarisch. Im iibrigen wiirde die komplizierte Strophe mit

ihren Innenreimen, die meisterhaft ungezwungene Einfiigung der Sprache in den Rahmen

von Vers und Reim das Lied unter die allerletzten des Zyklus einreihen. Wie soil aber

dessen Herrin so empfunden und gesungen haben wie hier?

201, 12—32 (S. 85 f.). Schema: _4a--4b-:|
"^"6077 ~A"4a-^ — 6«i_1j.

Dieses Lied hat von alien unechten am' meisten von Reimars Art. Aber das Fehlen

der Responsion warnt davor, es den ersten Liedern des Zyklus, zu denen man es stellen

wiirde, anzureihen.

202, 25-203, 9 (S. 88 f.). Schema: T4a-iT4b-:|
A 4 a -^

I

"a" 8 « -^.

In Nr. 27 I hatte Reimar geklagt, dala er unter der Entfremdung der Geliebten

sclion nahezu ein ganzes Jahr zu leiden habe (sol ich der voile ein jar unmcere sin). Im

vorliegenden Gedicht (Str. IV) erkliirt der Verfasser: wande ich hdn micli frOide versumet

lenger dennc ein ganzez jar. Demnach miifite es nach Nr. 27 fallen: dazu pafit der simple

Inhalt in keiner Weise.

203, 10—23 (S. 87). Schema: _ 4 a -^
]

- 4 b - :

— 4a — '— 4a—
\

— A a ^.

Der Ton ist nahe verwandt mit Nr. 22. Nach dem Inhalt und der Form miifite es

zu den alleraltesten gehoren, wo Reimar noch nicht Reimar ist, also noch vor Nr. 1.

203, 24—204, 14 (S. 87). Schema: T 4a -
1
T 4 b ^ :

A 4 a — I A 4 a -^ ' A n i_Li.

Im Ton ist allenfalls Nr. 17 vergleichbar. Aber die Herrin des Zyklus ist kein

frouwelin, das beim Ballspiel hindes spot treibt und, von mcgden umdrangt, StoSe und einen

Sturz riskiert'). Fiir die friiheren Zeiten dagegen, in denen man es dem Dicliter erhot rehte

als er ez ivolde (Nr. 23 I), ist die ganze Stiramung des Liedchens zu modern -schalkh aft.

Auf die schon in Minnesangs Friihling in den Anhang verwiesenen Strophen (Teil I

S. 87 f.) brauche ich wohl nicht mehr einzugehen.

1) s. Plenio Arch. 136, 18; Beitr. 42, 443ff.: 43, 90.

*) man beachte auch das Fehlen der Responsion.
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